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Vorwort zur ersten Auflage. 
Die Olfeuerungstechnik, in den RobOI erzeugenden Landern so aIt 

wie die Olgewinnung selbst, hat im 19. Jahrhundert auBerst langsame 
Fortschritte gemacht. Dies lag vor allem daran, daB der Olpreis sehr 
niedrig war und infolged~ssen selbst technisch unvollkommene Feuerungen 
immer noch wirtschaftlich wettbewerbsfiihig waren. Dies wurde erst 
anders, als sich die Olfeuerung auch in denjenigen Landern einfiihrte, 
welche selbst kein Rohol erzeugten. Wenn auch dort, speziell in Deutsch
land, als Ersatz Steinkohlenteerole und andere ahnliche Ole zur Ver
fiigung standen, so war doch die Menge derselben nicht so groB, daB 
die rasch wachsende N achfrage den Preis nicht in die Rohe getrieben 
hatte. Dieser Preis lieB zwar in vielen Fallen noch eine wirtschaftliche 
Anwendung der Olfeuerung zu, er fiihrte aber dazu, daB, wahrend in 
den RobOllandern auf geringen Olverbrauch vielfach iiberhaupt kein Wert 
gelegt wurde, wenn nur die Feuerung selbst einfach und billig war und 
zuverlassig arbeitete, in den 'roholarmen Landern, speziell Deutschland, 
von der Feuerung auBerdem verlangt wurde, daB der Brennstoff hochst
moglich ausgenutzt wiirde und die Zerstaubungseinrichtung moglichst 
geringe Betriebskosten verursache. Die deutsche Olfeuerungsindustrie 
hat sich dies en Forderungen rasch angepaBt und Konstruktionen heraus
gebracht, die zum Teil mit Pressungen bis herab zu 150 und 100 mm 
WS. arbeiten, also mit in vielen Betrieben vorhandenen Schmiedeventi
latoren betrieben werden konnen und den Brennstoff gut zerstauben und 
mit geringstem LuftiiberschuB verbrennen. Diese Erfolge haben denn 
auch dazu beigetragen, daB sich die Olfeuerung rasch in vielen Betrieben 
einfiihrte, und es ist iiber Olfeuerungsanlagen in einer Reihe deutscher 
Zeitschriften und sonstigen Einzeldarstellungen eingehend betichtet wor
den. Eine' zusammenhangende, ausfiihrliche und zeitgemaBe Darstellung 
des heutigen Standes der Olfeuerungstechnik fehIte jedoch bisher. lch 
habees mir daher zur Aufgabe gemacht, in vorliegendem Buche die 
Liicke auszufiiIlen, und habe diese Aufgabe fiir um so wichtiger gehaIten, 
als zurzeit Versuche im Gange sind, den wichtigsten aller Brennstoffe, 
die Kohle, in wirtschaftlicher Weise durch Anreicherung mit Wasserstoff 
auf chemischem Wege zu verfiiissigen. Mit der Erreichung dieses Zieles 
wiirde dieOlfeuerungstechnik zum wichtigsten Teil der Feuerllngstechnik 
iiberhaupt. 



IV Vorwort. zur dritten Auflage. 

Die theoretischen Erorterungen der vorliegenden Arbeit beruhen 
teils auf in der Praxis beim Bau von Olfeuerungsanlagen gesammelten 
Erfahrungen, teils auf besonders hierzu angestellten Versuchen. Dasselbe 
gilt von vielen der wiedergegebenen Of en- und Diisenkonstruktionen. 
1m ubrigen habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, aUB den wichtigsten 
Einzelveroffentlichungen in den technischen Zeitschriften der letzten 
Jahre (insbesondere , Feuerungstechnik<, »Zeitschrift fiir Dampfkessel
und Maschinenbetrieb r, »Gluckaufr, • Petroleum « , »Stahl und Eisen«) 
das fiir die Allgemeinheit Wissenswerte zu zitieren [s. LiteraturverzeichnisJ. 
Endlich und nicht zum wenigsten verdanke ich einen Teil des ver
offentlichten Materials den Olfeuerungsfirmen Deutschlands, Osterreichs 
und der Schweiz, die mich in entgegenkommendster Weise mit Zeich
nungen und Mitteilungen unterstutzten, wofiir ich ihnen auch an dieser 
Stelle meinen Dank ausspreche. lch hoffe in dem vorliegenden Buche 
gleichermaBen Anregungen fur die Konstruktion wie fiir die Anwendung 
der Olfeuerungen zu geben. 

Breslau, Januar 1919. 
Der Verfasser. 

Vorwort zur dritten Auflage. 
Da der Verfasser der beiden ersten Auflagen durch Auslands

aufenthalt verhindert ist, oblag uns die Aufgabe, die dritte Auflage zu 
bearbeiten. Wir haben uns weitgehend bemuht, den Charakter des 
Buches nicht zu veriindern. Aus diesem Grunde erscheint es auch nicht 
tunlich, die iilteren Ausfiihrungen auszumerzen, da der mit dem Gebiet 
weniger Vertraute gerade durch die historische Entwicklung wertvolle 
Anregung zu schOpfen imstande ist. Die sich ergebenden technischen 
und physikalischen Gesichtspunkte sind jeweils an den Anfang der einzelnen 
Kapitel gestellt, um eine groBere Ubersichtlichkeit zu ermoglichen. Ein 
kurzer Abschnitt tiber MeBapparate und eine Beschreibung uber Klein
olfeuerungen ist in Anbetracht der steigenden Wichtigkeit diesel' Gebiete 
dazu gekommen. 

Wir wollen nicht verfehlen, den Firmen, die uns bereitwilligst mit 
Material und ihren Erfahrungen unterstiitzt haben, unseren verbindlichsten 
·Dank auszusprechen. 

Hannover, im Juni 1927. 
Dipl.-lng. H. Schonian 
Dr.-lng. G. Brandstater 
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I. Die Heizole. 

A. Arten der HeizOle, ihr Vorkommen 
und ihre Bedeutung. 

Die in der Welt zur Verfiigung stehenden Heizole lassen sich in drei 
groBe Gruppen unterteilen und zwar in die Erdole, die. Destillate der 
Stein- und Braunkohlen und die Ole pflanzlicher und tierischer Herkunft. 

Das Erdol wird in natiirlichem Zustande ·in fast allen Liindern ge
wonnen. Den Hauptanteil der Erzeugung hat Amerika, das ungefiihr 70% 
der Weltproduktion deckt. Dem gegeniiber fallen die geringen V orkom
men Deutschlands kaum ins Ge~icht. Dieses ist zur Deckung seines 
eigenen Bedarfes bisher stets auf eine Einfuhr angewiesen. 

Die Gewinnung des Erdoles geschieht durch Bohrungen; das 01 wird 
zum graBten Teile durch Pumpen oder Loffeln gefOrdert und nur zum 
geringen Teil durch eigenen Druck hervorgetrieben. 

Das so gewonnene RobOl wird durch geeignete Weiterbehandlung (De
stillation) in die Bestandteile zerlegt, die praktisch verw:endbar sind. 

Von den Kohlendestillaten kommen in erster Linie Steinkohlen
und Braunkohlendestillate in Frage. Das Steinkohlenteerol entsteht bei 
trockener Destillation in G-asanstalten und Kokereien als Nebenprodukt. 
Die Ausbeute betriigt bei Koksfabrikation 2-6%, bei der Leuchtgas
fabrikation im Mittel 5%. 

Man unterscheidet je nach der Art der verwendeten Of en Horizontal
ofenteer, Vertikalofenteer, Kammerofenteer und Koksofenteer. 

Die Gesamtex:zeugung der Teerole Deutschlands betrug 1914 400000 
Tonnen, 1919450000 Tonnen;· 1922 447000 Tonnen. 

Die Brau~kohlenteerole werden durch Destillation der Braunkohle als 
Haupterzeugnis gewonneiJ.. 

Verwendbar ist jede Art, der in Deutschland vorkoinmeBden Braun
kohle, jedoch liegt die Haupterzeugung' im siichsisch-thiiringischen Braun
kohlenbezirk. Der Braunkohlenteer wird nicht unmittelbar als Brennstoff 
benutzt, sondern zur Gewinnung seiner wertvollen Bestandteile we iter ver
arbeitet. AlB hauptsiichlichste D~stillate fUr feuerungstechnische ,Zwecke 
sind das Paraffinol, das Solarol und das Kreosotol zu ,nennen. 

Die Ole pflanzlicher und ti'erischer,JIerkunft finden als Brenn
st.off nur selten Verwendung., werden vielmElhr fiir sonstige technische Zwecke, 
Speisezwecke und Seifenfabrikation ausgenutzt. 

,Die Bedeutung des Ols in der Feuerung,!ltechnik liegt in den 
mancherlei Vorziigen gegeniiber der Verfe)1erung festEll' Br.ennstoffe. Die er
zielbaren Wirkungsgrade sind hoher, die Bedienung ist erleic~tert, Die 

Essich, Olfeuerungstechnik 3. Aufi. 1 



2 Die Heizole. 

Feuerungsanlagen lassen sich wechselnden Belastungen leicht anpassen, da 
die Brenner in weiten Grenzen regulierbar sind und bei V orhandensein 
mehrerer Brenner je nach Bedarf einige zu- bzw. abgeschaltet werden 
konnen. Das Anheizen geht schnell und leicht, wodurch solche Anlagen 
als Zusatzfeuerungen Bedeutung haben, urn zeit weise oder plOtzlich auf
tretenden Spitzenleistungen Rechnung tragen zu konnen .. 

Die bessere Lagerungs- und Transportfahigkeit ermoglicht die Aus
nutzung bisher fiir Brennstofflagerung nicht verwendbarer Raume, wie z. B. 
von Schlingertanks bei Schiffen. Hierdurch, wie durch den gro/.leren Warme
irthalt pro Raumeinheit laJ.lt sich der Aktionsradius z. B. von Schiffen und 
Lokomotiven wesentlich steigern, was insbesondere im Kriege von V orteil 
sein kann. 

Dadurch, da/.l die Entwicklung der Olfeuerungen erst mit fortschrei
tender Technik moglich wurde, sehen wir in der Neuzeit das Bestreben 
aller technisch hochentwickelten Volker, sich in einen moglichst grofien 
Besitz von Olfeldern zu setzen. Deutschland ist in diesem Konkurrenz
kampf auf die Kohlendestillate angewiescn, wodul'ch die groEen Fortschritte 
auf diesem Gebiete zu erklaren sind. 

B. Zusammensetzung und Eigenschaften der Ole. 
Mit Heizolen bezeichnet man diejenigen fliissigen Brennstoffe, welche 

hauptsachlich aus Kohlenstoff und Wasserstoff mit geringen Beimengungen 
von Schwefel und Stickstoff bestehen, irri allgemeinen bei Temperaturen 
iiber 150 C diinnfliissig sind und mit sinkender Temperatur rasch dick
fliissig werden oder erstarren. Fiir die Verwendung in der Feuerungs
technik kommen hauptsachlich folgende Eigenschaften in Frage: Ausdeh
nungskoeffizient, spezifisches Gewicht, spezifische Warme, Verdampfungs
warme, Heizwert, Flaminpunkt, Viskositat und Luftbedarf bei der Ver
brennung. 

Der Ausdehnungskoeffizient. Der Ausdehnungskoeffizient a be
zeichnet das V olumen, um das sich das Einheitsvolumen 1 cern Fliissigkeit 
bei Erwarmung urn 1.0 C ausdehnt. Er ist wichtig fUr die Berechnung von 
Transport- und Lagergefa/.len, fUr die bei wechselnden Temperaturen ein 
gewisser Expansionsraum vorgesehen werden muE. 

Spezifisches Gewicht ist das Gewicht in Kilogramm pro Volumen
einheit in' Kubikdezimeter. Es wird gebraucht zur Berechnung von Be
wegungs- und Stromungsverhaltnissen, insbesondere TIerechnung von Diisen
querschnitten, Reibungsverlusten usw. 

Spezifische Warme bedeutet diejenige Warme, welche der Gewichts
einheit des Oles zugefUlirt werden muE, urn seine Temperatur um 10 C zu 
erhohen. Die spezifische Warme wird benotigt zur Feststellung der Brenn
stofi'mengen, die zur Erwarmung bzw. Vorwarmung des Brennstofi'es not
wendig sind,so z. B. falls die Viskositat 'durch Temperaturerhohung er
'niedrigt werden soIL 



Zusammensetzung und Eigenschaften der Ole. 3 

Verdampfungswarme. Die Verdampfungswarme ist diejenige Warme
menge, die einer auf die Verdampfungstemperatur erhitzten Fliissigkeit zu
gefiihrt werden muLl, um daraus Dampf derselben Temperatur zu gewinnen 
bzw. diejenige Warmemenge, die bei der Kondensation eines Dampfes zu 
Fliissigkeit derselben Temperatur frei wird. Sie zeigt an, welche Warme
mengen notwendig sind, falls das fliissige 01 VOl' seiner Verbrennung ver
dampft werden solI. 

Heizwert. Der Heizwert ist die Warmemenge, welche entstehen 
wiirde, wenn die Gewichtseinheit (1 kg) des Brennstoffes vollkommen in 
Warme iiberfiihrt werden wiirde. 

Der Heizwert kann aus der chemischen Zusammensetzung nach der 

Verbandsformel Hu' = 8100 C+ 29000 (H - ~) + 2500· S - SOOW 

berechnet werden, wobei Hu den unteren Heizwert von 1 kg 01, eden 
darin enthaltenen Kohlenstoff, II den darin enthaltenen Wasserstoff, S 
den darin enthaltenen Schwefel, }V das darin enthaltene Wasser, jewei1s 
in der Gewichtseinheit (1 kg) ausgedriickt, bedeutet. Diese Berechnung 
gibt jedoch den Heizwert nur annahernd wieder. Seine genaue Bestimmung 
kann nur durch die kalorimetrische Bombe erfolgen. 

Flammpunkt. Der F1ammpunkt bezeichnet die Temperat~r, bei der 
die aus der Fliissigkeit entweichenden Dampfe anfangen, mit der Luft 
ein exp10sib1es Gemisch zu bilden. 

Viskositat. Unter Viskositat versteht man den Quotienten der Aus
fluLlzeiten der gleichen Mengen der zu untersuchenden Fliissigkeit und 
reinen Wassers unter gleichen Bedingungen. Die Viskositat andert sich 
mit der Temperatur. Es muLl bei der Angabe der GroLle also bemerkt 
werden, auf welche Temperatur sich die Angabe bezieht. Geeignete Zer
staubbarkeit ist bei 1,0-1,5 Englergraden vorhanden. Das entspricht bei 
den meisten Teerolen und dem deutschen Rohteer einer Temperatur von 
etwa 70-80° 0, bei Naphthalin von etwa 95°0. 

Luftbedarf. Del' Luftbedarf bei der Verbrennung 1aBt sich aus 
der E1ementaranalyse nach der sogenannten Verbandsformel berechnen. 

~C+8H+S-O 
L= 23 in kg 

oder 

~C+8H+S-O 
L= 3 30 in cbm. 

Uber die wichtigsten Eigenschaften der Ole gibt die Tabelle 1 Auf
schlul!. Uber die einzelnen hierin aufgefiihrten Ole ist noch folgendes 
zu sagen: 

1. Erdole und seine Verarbeitungsprodukte. Der Heizwert 
des RohOles schwankt zwischen 9500 und 11500 WE. Das Rohal wird 
durch fraktionierte Destillation in fo1gende Bestandteile zerlegt: Benzin 

1* 
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Die Grundlagen der Wirtschaftlichkeit der Olfeuerung. 5 

bis 1500 C Siedegrenze, Petroleum bis etwa 2500 C Siedegrenze und Gasol 
bis etwa 3000 C Siedegrenze. 

Benzin und Petroleum kommen wegen ihres hohen Preises als HeizOle 
kaum in Frage. Der Masut betrligt etwa 50% des RohOles und stellt das 
am meisten verfeuerte HeizOl dar. 

2. DerSteinkohlenteer und seineVerarbeitungsprodukte. 
Del' Steinkohlenteer wird durch fraktionierte Destillation zerlegt in Leicht
ole bis 1700 C Siedegrenze, Mittelole bis 2300 C Siedegrenze, Schwerole 
bis 2700 C Siedegrenze, Anthrazenol Mitte 3200 C Siedegrenze, Pech bleibt 
als Rlickstand. 

Das Leichtol llillt sich durch fraktionierte Destillation weiter zerlegen 
in Leichtbenzol, Schwerbenzol und Karbolol. Das Mittelol enthlilt bis zu 
40%, das Schwerol bis zu 20% Naphthalin. Die hoher siedenden Anteile 
des Steinkohlenteers, wie sie im Mittel-, Schwer- und Anthrazenol ent
halten sind, kommen unter dem Sammelnamen Teerole in den Handel. 

Das Teerol ist das meist hergestellte und verfeuerte en in Deutsch
land. Das Naphthalin kann insofern zu den fiiissigen Brennstofl'en ge
rechnet werden, als es vielfach libel' seinen Schmelzpunkt von 800 C er
wlirmt, sich wie jeder andere fliissige Brennstofl' verhlilt. Das wegen seines 
niedrigen Pr.eises hauptslichlich zur Verbrennung gelangende Rohnaphthalin 
enthlilt Teerolbeimengungen. J e groller del' Teerolgehalt, desto niedriger 
der Schmelzpunkt, der z. B. bei 50% Teerol 52° C betrligt und bei 75% 
Teerol nur 25° C. 

3. Del' Braunkohlenteer und seine Verarbeitungspro
d u k t e. Durch fraktionierte Destillation zerfallt del' Braunkohlenteer in 
Braunkohlenteerbenzin 150-200° C Siedegrenze, Solarol 270° C Siede
grenze, Paraffinol bis 300° C Siedegr{lnze, wobei Kreosotol bei der 
Reinigung der Braunkohlenteerole ausflillt. 

II. Die Grundlagen der Wirtschaftlichkeit 
der Olf'euerung. 

Nachstehend sollen die verschiedenen Faktoren erortert werden, die fUr 
die Olfeuerung von entscheidendem Einflull sind. 

Brennstofl'kosten, Heizwert und Wirkungsgrad. 1000 WE kosten 
III Deutschland im Durchschnitt: 

im Generatorgas bei Nebenproduktengewinnung 0,2-0,8 Pf. 
in gewohnlichem Generatorgas 0,4-1,25 " 
in der Kohle . 0,3-1,0 " 
1m Teerol 1 - 2 

" 1m Koksofengas 2 - 3 
" 1m Leuchtgas . 2,5-5 
" 

Diese Vergleichszahlen fUr die verschiedenen Brennstoffkosten geben 
insofern noch ke"in einwandfreies Bild, als einerseits die Wirkungsgrade 
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bei der Yerfeuerung mit beriicksichtigt werden miissen, andererseits fiir die 
Gesamtwirtschaftlichkeit der Anlage noch die weiteren Faktoren wie Amor
tisation der Anlagekosten, Bedienungskosten usw., die in den nachstehen
den Abschnitten naher erlautert sind, von gro.f3er Bedeutung sind. 

Anlagekosten. Die Anlagekosten sind bei reiner Kohlenfeuerung 
im allgemeinen niedriger als bei Olfeuerung, sofern es sich bei letzterer 
um eine Anlage mit Geblase handelt. Die hoheren Yerzinsungs- und 
Amortisationsunkosten einer Olfeuerungsanlage werden jedoch unter Um
standen durch den iiberlegenen Wirkung@grad mehr als ausgeglichen. 
Im Vergleich zur Generatorgasfeuerung stellt sich die Olfeuerung auch 
in bezug auf Anlagekosten wesentlich giinstiger. Letztere betragen fiir eine 
Generatoranlage, insbesondere eine solche mit Nebenproduktengewinnung, 
ein Yielfaches der Anlagekosten einer Olfeuerung. 

Ausnutzungsfaktor. In allen Fallen, wo der Ausnutzungsfaktor 
einer Anlage gering ist d. h., wo sich ein gro.f3er Warmebedarf nur eine 
kurze Zeit zusammendrangt, wird eine Olfeuerungsanlage anderen Warme
quellen wegen ihrer geringen Anlagekostell und der kurzen Anheizdauer 
iiberlegen sein. Wenn z. B. in einer Generatorgasanlage die stiindlich zu 
vergasende Brennstoffmenge unterhalb einer gewissen Grenze bleibt, dann 
steigen infolge der hohen Anlagekosten, die Amortisation und Verzinsung 
erfordern, die Betriebskosten unter Umstanden so stark, daB sie trotz des 
billigeren Brennstoffes hoher werden als bei Olfeuerung. 

Bedienungskosten. Ein wesentlicher Y orteil der Olfeuerurig ist 
die geringere Bedienung, die sie erfordert. Das Anheizen wird erheb
lich abgekiirzt. Die Uberwachung der Verbrennung, die standige Zufuhr 
von Brennstoff durch Handarbeit, der Aschen- und Schlackentransport, 
die Erneuerung von Roststaben. usw. flillt weg. Au.f3erdem ergibt sich 
ein rauchfreier, sauberer Betrieb. AIle diese Faktoren lassen sich von 
Fall zu Fall mehr oder weniger zahlenmaBig bewerten. 

Regelbarkeit. Wahrend die Regelung von mit festen Brennstoffen 
betriebenen Feuerungen insofern schwierig ist, als sich nicht ohne wei
teres. erkennen la.f3t, 0 b die Yerbrennung mit oder ohne Luftiiberschu.f3 
erfolgt, ist dies bei einiger Erfahrung bei der Olfeuerung unschwer mog
lich. Au.f3erdem erfolgt die Verbrennung bei festem Brennstoff nicht 
so gleichma.f3ig, wie dies bei Olfeuerung der Fall ist, da die Yerbrennung 
wesentlich von der sich dauernd verandernden SchiitthOhe abhaIigig ist. 
Diesel' 'Yorteil del' Olfeuerung ist abel' gerade dann besonders wichtig, 
wenn es sich um die Erzielung hoher Temperaturen handelt, da hierbei 
schon eine wenig falsche Einstellung die Temperatur wesentlich herab
driickt. Dies ist der Grund, weshalb sich bei mit hohen Temperaturen 
arbeitenden Of en eine gro.f3e Brennstoffersparnis durch Anwendung del' 
Olfeuerung ergeben hat. Ein Be~spiel dafiir ist der tiegellose Stahlschmelz
of en, welcher iiberhaupt erst durch die Olfeuerung moglich wurde. 

Qualitat des erzeugten lUaterials. Auch diese ist in hohem Ma.l.le 
von Einfl.u.l.l auf die Wirtschaftlichkeit der Feuerung. Wenn sich durch 
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Anwendung einer Feuerungsart ein besseres und im Preise wertvolleres 
Material erzielen HiLlt als durch eine andere Feuerungsart, so ist der 
Mehrwert des Materials beim Vergleich der Gestehungskosten als Er-

. sparnis zugunsten der ersteren zu beriicksichtigen. In vielen Fallen 
trifft dies fUr die Olfeuerung zu. Der Grund hierfUr kann sowohl darin 
liegen, daE es mit der Olfeuerung moglich ist, durch dauernde Einhal
tung ein und derselben Temperatur standig ein und dasselbe Material 
zu erzeugen, oder darin, dall sich in der neutralen bzw. reduzierenden 
Flamme der Olfeuerung eine geringere Zunderbildung ergibt; oder darin, 
dall del' geringere Schwefel-, und Sauerstoffgehalt del' Olflamme die Zu
sammensetzung des im Olofen erschmolzenen Materials giinstig beeinflullt. 
Die Bewertung diesel' Moglichkeiten muE von Fall zu Fall erfolgen. 
Ebenso ist bei keramischen BrennOfen die dauernde Rullfreiheit einer 
guten Olfeuerung von groEer Wichtigkeit. 

Abbrand. Von weit grollerem EinfluE auf die Betriebskosten: als 
der Brennstoffverbrauch kann unter Umstanden der Abbrand sein. Bei 
einem Tiegelschmelzofen z. B., in welchem Material im Werte von 300 Mark 
fUr 100 kg mit einem CHverbrauch von 80/0 niedergeschmolzen wird, ent
spricht ein Abbrand von 1/2% einem Betrage von 1,50 Mark je 100 kg. 
Bei einem angenomrnenen Olpreis von 0,10 Mark je Kilo w.iirde das ver
brauchte en 0,80 Mark kosten, d. 'h. del' Abbrand wiirde ungefahr den 
doppelten Betrag der Brennstoffkosten ausmachen. Mit anderen Worten, 
wenn es (was tatsachlich del' Fall istl durch Verwendung del' mit ge~ 
ringerem LuftiiberschuE arbeitenden Olfeuerung an Stelle del' Koksfeue
rung gelingt, den Abbrand urn auch nul' 1/4% herabzudriicken, so sind 
darnit die Brennstoffkosten vollstandig gedeckt, wahrend die bisher fUr 
Koks ausgegebenen Brennstoffkosten gespart werden. Tatsa(Jhlich ist 
beim Olschmelzofen die Ersparnis an Abbrand gegeniiber dem Koksofen 
noch wesentlich haher, und ahnliche Verhaltnisse treten auch bei anderen 
Of en art en mehr oder weniger zutage. 

Brennstoffgewicht und Aktionsradius. Die Vorteile des hohen 
Heizwertes Bowie des besseren Wirkungsgrades der Olfeuerung gegeniiber 
del' Kohlenfeuerung kommen bei den beweglichen Feuerungen, wie sie 
die Kesselfeuerungen del' Schiffe und Lokomotiven darstellen, zur Gel
tung. Bei Lokornotiven gestattet die Olfeuerung das Zuriicklegen wesent
lich graBerer Strecken ohne Brennstoffaufnahme. Die Rullbelastigung 
und der Funkenwurf fallen weg, was besonders in stark bewohnten 
Gegenden von Wiclitigkeit ist. Bei Schiffskesseln ist del' durch 01-
feuerung erreichbare hohe Aktionsradius und die Moglichkeit einer starken 
Kesselforcierung von Wichtigkeit. 

Durch die leichte Transportierbarkeit des Brennstoffes infolge seines 
hohen Heizwertes pro 1 kg und pro 1 cbm findet die Olfeuerung auch fUr 
die Heizungsanlagen von Kiichenapparaten groBer Hotels und Erhohings
heirne in schwer zuganglichen Gegenden wie z. B. im Gebirge wirtschaft
liche Verwendung. 
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III. Die Olfeuerung. 
A. Arten der Olfeuerung. 

Bei der Verbrennung von Heizol muE, wie bei jedem andern Brenn
stoff, angestrebt werden, vollstandig und mit geringstem LuftuberschuE 
zu verbrennen. Die vollkommene Verbrennung wird erschwert durch die 
in den meisten Heiz1ilen enthaltenen nicht verdampfenden Ruckstande, 
die sich, wenn die Verdampfung in Beruhrung mit festen Gegenstanden 
erfolgt, an dies en festsetzen, verkoken und zu einer Betriebsstorung fiihren 
konnen, sofern sie nicht in regelmaBigen Zeitraumen entfernt werden. 
Es gilt daher, entweder die Ausscheidung dieser Riickstande iiberhaupt 
zu vermeiden oder durch die Moglichkeit regelmaBiger Reinigung diese 
Schwierigkeit zu uberwinden. Der zweite Teil der Aufgabe, die Verbren
nU,ng, mit geringstem LuftuberschuB, ist verhaltnismaEig einfacher zu er
fiHlen. Er erfordert lediglich eine sorgfaltige lVIischung von Luftund 
Brennstoff. 

Diese beiden Aufgaben haben konstruktiv mehrere Losungen gefunden, 
die sich in folgende Gruppen zusammenfassen lassen: 

1. Reine Verdampferfeuerungen ohne mechanischen Kraftaufwand. 
2. Reine 'Zerstauber-Feuerungen. - (D1'uckzerstauber.) 
3. Zersfaubung durch stromende Gase. (Dampf oder Luft.) 
4. Kombination von rein en Zerstauberfeuerungen und Zerstaubung 

durch stromende Gase. 

B. Die Olfeuerung ohne mechanischen Kraftaufwand. 
Die Olfeuerungen ohne mechanischen Kraftaufwand (auch geblaselose 

Olfeuerungen genannt), lassen sich einteilen in Tropffeuerungen und Ve1'
dampfe1'brenner. 

Die Tropffeuerungen. Das Tropfverfahren erfordert zwar kein Ge
blase, ist aber nul' mit hocherhitzter Luft durchfiih1'bar, da bei ungeniigend 
erhitzter Luft der sich ausscheidende Kohlenstoff nicht verbrennt. Die 
Lufte1'hitzung kann durch Rekupe1'ation oder Regeneration erfolgen, d. h. 
einmal mit alleiniger Luftvorwarmung oder mit Gemischvorwarmung. 

Da beide Verfahren bei kaltem Of en unmoglich sind, ergibt sich, daB 
die Verb1'ennung anfanglich mit starker RuBentwicklung und unvollkom
mener Brennstoffausnutzung arbeitet und das Anheizen ve1'baltnismaLlig 
viel Zeit in Anspruch nimmt. Diese Of en eignen sich daher nur fiir 
ununterbrocbenen Betrieb und mussen wahrend Betriebspausen, wenn auch 
mit ver1'ingertem Olverbrauch, durchgefeuert werden. 

Ein scbematisches Beispiel zeigt Abb. 1. Die moglichst hoch vor
gewarmte Luft steigt in dem senkrechten Schacht hoch und tritt durch 
den wagerechten Kanal in den Ofenraum. Uber diesem wagerechten Kanal 
ist eine Tropfvorrichtung angeordnet. Es tritt zwar bei diesem Verfahren 
eine regelmaLlige Ausscheidung von festem Kohlenstoff ein. Dieser wi1'd 
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jedoch durch die hoch vorgewarmte Luft im Entstehungszustande verbrannt. 
Die Verbrennung des Oldampfes erfolgt nicht augenblicklich, 
ist vielmehr erst mit der vollstandigen 
Mischung von Oldampf und Luft be
endet. Es ist klar, daE bei den verhalt
nismaEig gering en Geschwindigkeiten, 
die der natiirliche Zug ermoglicht, und 
durch die Art der Verdampfung selbst 
die Durchwirbelung von IJuft und 01-
dampfsehr langsam stattfinden. Infolge
dessen wird auch die Verbrennung nur 

Abb.l. 

sehr langsam erfolgen. Es mull durch mehrfachen Richtungswechsel 
der Flamme dafiir gesorgt werden, dall durch die Wirbelbildung die 
Mischung nach Moglichkeit beschleunigt und die Verbrennung be
endigt wird. 

Eine zweite Ausfuhrungsart zeigt Abb. 2 und 3 in Verbindung mit 
einem Muffelofen. c ist der Sammelkanal des Regenerators, von dem 
aus die Luft in mehreren Kanalen a und b hoch steigt. Am oberen Ende 
der Kanale a sind Tropfvorrichtungen angeordnet; das herabtropfende 01 
wird durch die gliihenden Kanalwande verdampft und der sich aus
scheidende Kohlenstoff 
im Entstehungszustand 
durch die hoch erhitzte 
Luft verbrannt. Durch 
die Kanale a wird je
doch nur ein Teil der 
Verbrennungsluft zu
gefiihrt, der Rest der 
Verbrennungsluft, die 
Sekundarluft, steigt 
durch die Kanale b 
hoch und tritt am obe
ren Ende durch Dii-

Abb.2 und 3. 

sensteine, welch,e eine Anzahl Bohrungen enthalten, in die Verbrennungs
kanale iiber. Die Anordnung dieser Diisen in den Diisensteinen 
gewahrleistet im Gegensatz zur Ausfiihrung nach Abb. 1 eine wesent
lich raschere Mischung von Olgas und Luft, so dall durch die 
wagerechten Kanale eine verhaltnismailig kurze und heiEe Flamme in den 
Of en tritt. 

Die eingangs erwahnten Schwierigkeiten beim Anheizen derartiger 
Of en konnen durch Anheizen mittels Generator- oder Koksofengas iiber
wunden werden. Steht billiges Gas nicht zur Verfiigung, so werden diese 
Of en zweckmallig mit geringem Olverbrauch in den Betriebspausen durch
geheizt. Bei hoher Luftvorwarmung ist die Brennstoffausnutzung eine 
gute; es wurde bei SchmiedeOfen ein Verbrauch von 40 bis 50 Kilo 
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pro Tonne Einsatz erzielt bei einer Arbeitstemperatur von 1200 bis 
12500 C. 

Die Verdampferbrenner. Die Verdampferbrenner haben wie die 
Tropfbrenner den FortfalI jeglichen Geblases. In ihnen geht raumlich 
getrennt eine Verdampfung des Oles voraus. Die sich aus dem Oldampf 
entwickelnde Flamme stellt nichts anderes als eine Gasflamme dar, auf 
welche aIle fUr die Verbrennung von Gas geltenden Grundsatze anzu
wenden sind. Von besonderer Wichtigkeit ist es, die Oldampfe rasch und 
gleichmaLlig mit del' Luft zu mischen, da nul' so eine vollko'mmene Ver
brennung mit geringstem LuftiiberschuLl gewahrleistet wird. Es empfiehlt 
sich zu diesem Zweck das den Verdampfer verlassende Olgas in eine groLle 
AiJ.zahl einzelner Strome zu unterteilen, um die Mischung mit del' Luft 

0 

b 

0 

Abb, 4 und 5, 

\:10 

~ 

0 

zu begiinstigen. Die Ver
dampfung erfolgt durch 
die Olflamme selbst, die 
von diesel' entwickelte 
Warme mull also beim 
Anheizen durch eine be
sondere Hilfsfeuerung 
ersetzt werden. 

Wie schon eingangs 
erwahnt, laLlt sich bei 
diesen Feuerungen die 
Kohlenstoffausscheidung 
nicht immer restlos ver
meiden, deshalb mull, um 

die Betriebskosten niedrig zu halt en , bei del' Konstruktion des Bren
ners fUr eine geniigend einfache Art del' Reinigung Sorge getragen 
werden. 

Die Abb. 4-8 zeigen verschiedene AusfUhrungsformen. Abb. 4 und 5 
zeigen eine sog. Rostfeuerung. Sie besteht aus einem rechteckigen Rahmen 
von' winkelfOrmigem Querschnitt, welcher an den zu beheizenden Of en 
angebaut ist. Del' Rahmen besitzt auf seiner Innenseite eine Anzahl 
V orspriinge a, auf welchen Rinnen b gelagert sind, die nach vorn heraus- . 
gezogen werden konnen. Zwischen dies en einzelnen Rinnen verbleiben nul' 
schmale Zwischenraume. J ede diesel' Rinnen besitzt an einem Ende eine 
untere AusfluLloffnung. Diese AusfluLlOffnungen sind gegeneinander versetzt 
angeordnet, so daLl das von oben durch einen Trichter zuflieLlende 01 auf 
zickzackformigem Wege bis in die untersten Rinnen gelangt, wobei jede 
Rinne durch die Flamme del' darunterliegenden beheizt wird. Die sich ent
wickelnden Oldampfe verbrennen in Beriihrung mit der in die Rostspalten 
eintretenden Luft. 1st die Verdampfung infolge niedrig eingestelIten 01-
zuflusses bereits vor der untersten Rinne zu Ende, so werden durch einen 
nicht gezeichneten, von unten nach oben hochziehbaren Schieber die nicht 
benutzten Rostspalten abgedeckt. Die einzelnen Olflammen werden 
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gezwungen, sich III einer hinter dem Rost gelegenen Verengung zu 
vereinigen, wo eine vollstandige Durchmischung stattfindet. Die ver
dampfende Wirkung der FJammen wird durch Riickstrahlung der glii
hen den Innenwande auf die Rinnen unterstiitzt. Diese Rostfeuerung hat 
den groEen V orteil, daE die einzelnen Rostglieder mit dem gebil
deten Riickstand wahrend des Betriebes ohne weiteresausgewechselt wer
den konnen. 

Abb. 6 zeigt den Verdampferbrenner von lrinyi. Er ist in eme 
in den Of en hineinragende Muffel eingebaut und besteht aus dem 
eigentlichen birnen- oder kegelformigen 
Verdampfer, unterhalb dessen eine An
heizschale angeordnet ist. Das beim 
Anheizen in dieser Schale entbaltene 01 
dient zum Beheizen des eigentlichen 
Verdampfers. Der den Verdampfer ver
lassen de Oldampf verbrennt in Beriih
rung mit der zutretenden Luft. Durch 0/ 

die weiter riickwarts liegende in den ~~=E~~~~~~~~~~~ 
Of en miindende Offnung in der Muffel 
wird die Flamme gezwungen, urn den 
Verdampfer herum nach hinten zu strei

Abb.6. 

chen und denselben auch dann auf Temperatur zu halten, wenn die 
Anheizschale ausgebrannt ist. Da bei diesem Brenner nur in unvoll
kommener Weise fiir gleichmaEige Mischung von Luft und Oldampf 
gesorgt ist, lant sich eine starke Rauchentwicklung nur schwer ver
meiden. 

Abb. 7 zeigt den Verdampferbrenner von Essich. 
Derselbe besteht aus einem Schacht a, von dessen 
unterem Ende ein horizontaler Kanal b in den Of en 
fiihrt. 1m oberen Ende dieses Schachtes ist der kegel
fOrmige eigentliche Verdampfer (; angeordnet, welcher 
.den oberen Teil des Schachtes stark verengt. An der 
engsten Stelle d befindet sich eine Reihe von 
Lochern, aus welchen der Oldampf austritt. Das dem 
Verdampfer von oben durch einen Trichter e zuflie
Eende 01 flieEt durch eine Reihe von Offnungen f an 
den Innenwanden des Verdampfers herab, wobei es 
verdampft. Die sich entwickelnden Oldampfe treten 
durch die Locher aus, und da diese sich an der Stelle Abb.7. 

geringsten Luftquerschnitts, also groEter Stromungsgeschwindigkeit, be
finden, tritt eine schnelle und gute Mischung von Luft und 01 und infolge
dessen eine rasche Verbrennung ein, wobei der Verdampfer durch die 
nach unten schlagende Flamme in dunkler Rotglut gehalten wird. Durch 
Hoher- und Tieferschrau uen des konischen Verdampfers laEt sich der 
Luftquerschnitt regeln. Das Anheizen erfolgt mittels einer Lotlampe durch 
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eine seitliche Offnung g. N ach liingerem Betriebe kann der auf einem 
biigelartigen DreifuR h stehende Verdampfer zwecks Reinigung abgehoben 
und durch einen anderen ersetzt werden. 

Einen weiteren Verdampferbrenner, Patent Becker, zeigt Abb. 8. 

Abb.8. 

Die Hiissigen Brennstoffe werden durch 
Wiirme vergast, mit erhitzter Luft 
gemischt und verbrennen obne Stich
Hamme in Form einer rein weiR gliin
zenden lockeren Feuergarbe. 

Der A pparat setzt sich zusam
men aus dem eigentlichen mit hoch
wertiger Spezialschamotte ausgeklei
deten Brennerkorper, dessen oberer 
AbschluR der eigenartig profilierte ring
fOrmige Vergaser bildet. Brennerkor
per und Vergaser werden durch einen 
Luftmantel von starkem Eisenblech 

umgeben, dessen obere Offnung durch einen abnehmbaren Deckel geschlossen 
wird. Der Luftmantel mit dem Brennerkorper, welcher nicht bis zum 
Boden reicht, wird durch Fiifle aus Fassoneisen getragen. In Rohe der 
unter dem Luftmantel hervorragenden FiiRe wird zwischen Luftmantel 
und Boden ein Ringschlitz flir den Eintritt der Verbrennungsluft ge
bildet. Die eintretende Luftmenge ist in ihrem wichtigsten Weg durch 
Rosetteschieber regulierbar. 

Die Brennstoffzuflihrung erfolgt durch eine Ringleitung, die durch ein 
Schwimmerregulierventil gespeist wird. 

Vor Inbetriebnahme ist der Brenner durch ein Rilfsfeuer zu erwiirmen. 
Der Verdampferbrenner erfordert zu rauchlosem Betrieb einen Schorn

steinzug von mindestens 5 mm WS. Bei richtiger Einstellung ist dann 
die Geschwindigkeit an der Austrittsstelle des Oldampfes so groR, daR 
die Flamme hier abreiEt und erst weiter unten brennt, wo infolge der 
Kegelform des Verdampfers sich der Querschnitt erweitert. 

Die Anwendung von Olfeuerungen ohne mechanischen Kraftaufwand 
ist nur bei Olmengen von weniger als 40-50 kg stiindlich angebracht. 
Bei hOherem stiindlichen Olverbrauch werden vorteilhafter· Zerstiiuber mit 
mechanischem Kraftaufwand verwendet. 

c. Die Olfeuernngen mit mechanischem Kraftanfwand. 
Allgemeines. Bei diesen Feuerungen wird mechanische Arbeit be

nutzt, urn das 01 fein zu zerstiiuben, d. h. um die Kohiision der Fliissigkeits
teilchen zu iiberwinden. Diese Funktion wird durch einen Konstruktionsteil 
verrichtet, der mit den Namen Zerstiiuber, Zerstiiuberbrenner oder auch 
kurz Brenner bezeichnet wird. 
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Bei. den sogenannten Druckzerstaubern wird diese Arbeit von der 
Stromungsenergie des ausstromenden Oles geleistet, bei den Luft- bzw. 
Dampfzerstaubern wird diese Arbeit der Stromungsenergie der in der 
Diise entspannten Verbrennungsluft bzw. des Dampfes entnommen. Das 
so zerstaubte 01 muB in der Feuerung nunmehr vergast und verbrannt 
werden. Die Vergasung erfolgt durch die Ritze der Flamme selbst bzw. 
durch die Warmeausstrahlung der die Flamme umgebenden Wand. Es 
ist wichtig, um die denkbar hochste Ausnutzung des Brennstoffs zu er
moglichen, daB das Olgas moglichst rasch und vollkommen mit der Ver
brennungsluft gemischt wird. ErfahrungsgemaB ist bei der Verfeuerung 
·mit geringem LuftiiberschuB besonders darauf zu achten, daB die not
wendige Durchmischung vor der Verbrennung beendigt ist. Der Punkt, 
an dem die Verbrennung des Gas
luftgemisches einsetzt, ist dadutch 
gekennzeichnet, daB an ihm die 
Stromungsgeschwindigkeit im Dii
senkanal gleich der Ziindgeschwin
digkeit des Gemisches ist. Abb. 9 
stellt diesen V organg schematisch 
dar. 

Der obere Teil der Abbildung 
zeigt links des schwarzen Striches, 
der etwa eine Kesselwand veran
schaulicht, die Diise, rechts des 
Striches den sich anfanglich ko
nisch erweiternden Diisenkanal. 
U nter dieser schematischen Skizze 

Abb.9. 

ist ein Diagramm aufgezeichnet, das die Stromungsgeschwindigkeiten und 
die ZiindgeBchwindigkeit des Gemisches an den jeweils dariiber liegenden 
Punkten darstellt. 

Rieraus ist ersichtlich, daB- das Gemisch mit einer die Ziindgeschwindig
keit erheblich iiberschreitenden Stromungsgeschwindigkeit in die Feuerung 
eingefiihrt werden muB, weil sonst die Flamme unmittelbar an der DiiBe 
einsetzen wiirde und dem Gase damit keine Gelegenheit zur Durchmischung 
mit der Luft gegeben ware. Da in den meisten Fallen zur Erreichung 
einer so hohen Stromungsgeschwindigkeit der natiirliche Zug nicht aus
reicht, ist der Aufwand von mechanischer Arbeitnotwendig. Die Stromungs
geschwindigkeit, die durch·die GroBe der Arbeit und die Abmessung der 
Diise gegeben ist, nimmt infolge der Ausbreitung des Stromungsquer
schnittes rasch ab, wahrend die Ziindgeschwindigkeit infolge der Steigerung 
der Temperatur rasch zunimmt. Von dem Punkte an, wo die Ziind
geschwindigkeit gleich der Stromungsgeschwindigkeit wird, der in dem 
Diagramm durchden Schnittpunkt beider Kurven gekennzeichnet ist, er
Btreckt sich nach rechts die Flamme. 

Links des Schnittpunkts liegt die V orwarmzone, in welcher das 01-
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luftgemisch teils direkt durch die Riickstrahlung der Flamme, teils in
direkt (s. Pfeil) durch die Strahlung der durch die Flamme hoch erhitzten 
Kanalwiinde vorgewiirmt wird. Diese Vorwiirmung bewirkt eine teilweise 
Verdampfung der kleinsten Fliissigkeitsteilchen. Diese Verdampfling oder 
Vergasung ist jedoch am Ende der Vorwiirmungszone noch nicht be
endet, erstreckt sich vielmehr bis in die Flamme hinein, und zwar um so 
weiter, je groBer die Oltropfchen, d. h. je unvollkommener die Zerstaubung 
ist. Bei der Verdampfung jedes Oltropfchens verdampfen zuerst die leicht 
fliichtigen Bestandteile, dann die schwer' fliichtigen, schlieBlich bleibt ein 
feines Kohlenstoffteilchen iibrig, welches durch den Luftsauerstoff ver
brannt wird. Trifft daher ein solches Olteilchen vor seiner Verdampfung 
auf die gliihenden Kanalwiinde auf, so wird durch die Ritze dieser Wande 
eine Verdampfung der fliichtigen Bestandteile stattfinden und ein 
Kohlenstoffteilchen als Riickstand sich an der Wand festsetzen, und er
fahrungsgemiiB auch bei groBem LuftiiberschuB nicht mehr verbrennen, 
vielmehr bei weiterem Betrieb sich zu einem Koksnest von unter Um
standen betrachtlicher GroBe auswachsen. Es muB daher beachtet werden, 
daB bei Zerstauberbrennern kein unverdampftes 01 mit den heiBen Of en
wanden in Beriihrung kommt. 

Von Wichtigkeit ist auch die Form des Diisenkanals. Wird er nach 
Abb. 10 ausgefiihrt, so entsteht am Anfang ein toter Raum. in welchem 

bei Beginn des Anheizens ver-

[==klii~~~~~~~~l brannte Gase, durch die kalten Kanalwiinde abgekiihlt, dem ein-
tretenden Olluftgemisch sich bei
rnischen, die Ziindgeschwindigkeit 

~ herabsetzen und dadllrch die Flam

Abb.lO. 
me zurn unruhigen Brennen oder 
zurn AbreiBen bringen. Erfah

rungsgemiiB ist das Ingangsetzen einer Diise bei derartiger Kanalaus
fiihrung wesentlich schwieriger als bei richtiger Ausfiihrung nach Ab
bildung 9. 

Bisweilen wird nur ein Teil der zur Verbrennung erforderlichen 
Luft am auBeren Ende des Diisenkanals zugefiihrt, der Rest als Sekundar
luft, meist durch einen Rekuperator oder Regenerator vorgewiirmt, an 
einer weiter innen gelegenen Stelle. In dies em Falle tritt im vorderen 
Teil des Diisenkanals eine nur teilweise Verbrennung des Ols auf; es 
stellt also der vordere Teil des Diisenkanals gewissermaBen einen Generator 
dar, bei dem jedoch der Kohlenstoff in RuBforrn im Gas enthalten ist. 
Diese Art der Verfeuerung von Reizol hat den V orteil, daB die Tem
peratur im Diisenkanal erniedrtgt wird und dementsprechend die Ab
kiihlungsverluste hier geringer sind. Die hOchste Temperatur kann an 
derjenigen Stelle erzielt werden, wo sie gebraucht wird. Ein Nachteil 
dieses Verfahrens ist jedoch, daB die Mischung von Luft und 01 nie
mals so vollkommen wird, wie bei der Zufiihrung der gesamten Ver-
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brennungsluft durch die Dlise. Infolgedessen tritt ein Nachbrennen der 
Flamme, unter U mstanden bis in den Abzug hinein, ein. Das Verfahren 
wird daher nur bei groBeren Of en angewandt, wo ein hinreichend langer 
Entwicklungsraum flir die Flamme zur Verfligung steht. 

Steigert man bei einem in Betrieb befindlichen Olzerstauber die 01-
zufuhr erheblich, ohne gleichzeitige Vermehrung der Verbrennungsluft, 
so findet eine unvollkommene Verbrennung statt, wobei sichJ je nach 
dem Verhaltnis Luft : 01 und der chemischen Zusammensetzung des letz
teren, nebeneinander folgende Bestandteile in den Feuergasen vorfinden: 
Luftstickstofi', Kohlensaure, Kohlen oxyd, gasfOrmige Kohlen wasserstofi'e, 
Kohlenstofi' (RuB). Dieses Gasgemisch kann durch sekundare Zuflihrung 
von Luftsauerstofi' verbrannt werden. Da im allgemeinen an eine der
artige Vergasung sich gleich die Verbrennung durch Zufnhr von Sekundar
luft anschlieilt, wlirde man rich tiger von Olhalbgasfeuerungen sprechen. 
Angewandt werden solche Feuerungen seltener. Sie bieten folgende 
V orteile: Wenn Stichflammenbildung vermieden werden solI, kann man 
den Zerstauber mehr entfernt vom N utzraum anordnen und das von ihm 
erzeugte Halbgas mit milder Flamme im N utzraum verbrennell. Bei der 
Heizung von sehr langen oder sonst raumlich sehr ausgedehntell Of en 
kann man mit ein em Zerstauber auskommen, indem man das von dies em 
erzeugte Halbgas an mehreren Stellen dem Of en unter Zuflihrung der 
entsprechenden Sekundarluft zuleitet. Hierbei muB man natiirlich daflir 
Sorge tl'agen, daB in dem das Halbgas flihrenden Kanal moglichst ge
ringe Warmeverluste auftreten. Als untere Temperaturgrenze flir Er
zeugung eines gleichmaBigen Halbgases kann etwa 700°-800° geIten. 
Dementsprechend kann die Olzufuhr bis auf das 5 fache der fUr voll
standige Verbrennung zulassigen gesteigert werden, d. h. man muB min
destens 15 -20% der Gesamtluft als Primarluft zuflihren. Hierbei muB 
natiirlich auf eine besonders gute Zerstaubung geachtet werden, damit 
keine Koksausscheidung stattfindet. Es empfiehlt sich daher, die Zer
staubung durch Preilluft von 1 Atm. aufwarts. 

Die GroBe des zur Verbrennung notwendigen Raumes hangt neben 
der zu verfeuernden Olmenge wesentlich von der Intensitat der Zerstau
bung ab, was aus folgender Uberlegung ersichtlich ist. 

Die Verbrennung bzw. Vergasung eines Olteilchens erfordert eine 
gewisse Zeit, welche um so groBer ist, je groBer der Durchmesser des 
Olteilchens. Schreibt man 

wobei t die Verbrennungszeit, Cj eine Konstante, d den Durchmesser 
eines Olteilchens bedeutet, so ergibt sich der Weg, den das Olteilchen, 
von der Verbrennungsluft mit der Geschwindigkeit v getragen, vom Be
ginn bis zum Ende seiner Verbrennung zuriicklegt, zu 
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rst ferner ( der Querschnitt des Verbrennungskanals, so ergibt sich einer
seits die in der Zeiteinheit verbrannte Olmenge zu 

Q = (. V· c2, 

wobei C2 wiederum eine Konstante bedeutet, andererseits del' Raum, III 

dem diese Olmenge verbrannt wird, zu . 

V=(,s=(·V·C1· d . 
Hieraus ergibt sich 

V Konst. d. Q., 
d. h. der zur Verbrennung erforderliche Raum wachst mit der Grofle 
der zu verbrennenden Olmenge und wird um so kleiner, je kleiner die 
einzelnen Oltropfchen. Wenn auch die oben gemachte Annahme t = C1' d 
quantitativ nicht genau zutrifft, so wird doch qualitativ an dem Resultat 
der Berechnung nichts geandert. 

Bei sehr guter Zerstaubung durch Preilluft lant sich pro dm 3 Ver
brennungsraum bis zu 2 kg 01 stiindlich verbrennen, bei Verwendung 
von Geblasewind von 500 mm WS bis zu 1 kg stiindlich. 

Wird der Verbrennungsraum zu klein bemessen, so tritt eine Koks
ausscheidung ein. 

Uber den Kraftaufwand bei der Zerstaubung laflt sich folgendes sagen: 
Die Zerstauberdiise stellt gewissermaflen eine Maschine dar, und man 

kann von einem grolleren oder kleineren Wirkungsgrad derselben sprechen, 
je nachdem eine grollere oder kleinere Arbeit zur Zerstaubung von 1 kg 
01 notwendig ist. Die absolute Grofle dieses Wirkungsgrades ist zwar 
nicht festzustellen, da, wie oben erwahnt, die Grofle del' theoretisch not
wendigen Zerstaubungsarbeit unbekannt ist. Es ist jedoch interessant, 
die Wirkungsgrade del' beiden genannten hauptsachlichen Zerstaubungs
verfahren zu vergleichen. 

Angenoinmen, ein Zentrifugalzerstauber erfordere zur Zerstaubungs
arbeit einen Oldruck von 5 kg/cm2• Diesel' entspricht einer ForderhOhe 
von 50 m WS. Urn also 1 kg 01 zu zerstauben, ist eine Arbeit von 50X 1 
= 50 mkg aufzuwenden. 

Ein gut konstruierter Niederdruckzerstauber vermag Heizol mit giin
stigenfalls 100 mm Wassersaule Windpressung vollkommen zu zerstauben, 
wenn die Zerstaubungsluft mindestens 50% del' gesamten Verbrennungs
luft betragt. Da fiir 1 l Heizol rund 10 cbm Luft erforderIich sind, so 
betragt. die Zerstaubungsarbeit fiir 1 l 01 500 mkg, wie aus der folgenden 
Berechnung ersichtlich: 

Da die Zerstaubungsarbeit in diesem FaIle von del' komprimierten Luft 
geleistet wird, so ist hierbei die Arbeit zu berechnen, um 5 cbm Luft von 
1 Atm. abs. auf 1,01 Atm. abs. zu komprimieren. 

V, 

L=jP.dv 

P'V=Pt 'V1 

p=Pj,v1 

v 
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V2 

P2 = P1 . Vi • In --
. Pi 

= 50000 ·In 1,01 

L=500mkg 
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Die an emen Zerstauberbrenner zu richtenden Anforderungen sind 
folgende: 

1. die Zerstaubung soIl eine vollkommene sein, 
2. der Brenner soIl eine moglichst weitgehende Regulierbarkeit auf-

wei sen, 
3. die Verbrennung des Oles soIl eine vollkommene und rauchfreie sein, 
4. das Auftreten einer Stichfiamme solI vermieden werden, 
5. die Inbetriebsetzung soll eine einfache und sichere sein. 
6. Die zur Zerstaubung erforderliche Arbeit soIl moglichst gering sein. 

Die Lage des Brenners ist im allgemeinen so, daB seine Achse, d. h. die 
Richtung der austretenden Flamme, horizontal ist: Diese Anordnung ist die
jenige, welche am einfachsten durchzufiihren ist. Die stehende Anordnung, 
wobei der Brenner von unten nach oben blast, hat vor allem den Nachteil, 
dail Lei nicht vollkommenster Zerstaubung Oltropfen in die Diise zu
riickfallen und in die Luftleitung zuriickflieBen, so daB sich in derselben 
im Laufe der Zeit betrachtliche Olmengen ansammeln konnen, welche 
den Luftdurchtritt erschweren und den Brenner verschmutzen. Bei 
han gender Anordnung ergibt sich der N achteil, daB bei abgestellter 
Diise die im oren befindlichen heiBen Gase aufsteigen, den Brenner aus
gliihen und in demselben etwa enthaltene Olreste zum Verkoken bringen. 
Auch im Betriebe ist die Erhitzung des Brenners bedeutend starker als 
bei liegender Anordnllng. 

Ein Verkoken von 01 tritt unter Umstanden, d. h. bei starker Riick
strahlung der gliihenden Of en wan de , in dem abgestellten Brenner auch 
bei horizon taler Brenneranordnllng ein. Deswegen werden gewisse 
Brennerkonstruktionen mit einem besonderen PreJ3Iuft- oder Dampfan
schluB ausgeriistet, welcher es gestattet, nach AuBerbetriebsetzung des 
Brenners die Qlkanale auszublasen. Vor allem ist dies wichtig bei sol
chen Brennerkonstruktionen, welche eine veranderliche Austrittsoffnung 
aufweisen und daher bewegliche Teile enthalten. Die Anordnung dieser 
beweglichen Teile solI hierbei derart sein, daB sowohl im Betriebe wie 
im Stillstand ein Benetzen mit 01 der aneinander gleitenden Flachen 
der beweglichen Teile ausgeschlossen ist, da sonst mit der Zeit ein Fest
hrennen dieser Teile unvermeidlich ist. 

Bei der Anbringung und der Konstruktion der Brenner mu13 auch 
der ungleichmaBigen Warmeausdehnung derselben Rechnung getragen 
werden. Die Warmeausdehnung ist naturgemaB besonders stark an der 

Essich, Olfeuerungstechnik. 3.Aufl. 2 
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Mundung, welche durch die strahlende Warme der Flamme und der 
gliihenden Of en wan de stark erhitzt wird. 

Bei solchen Heizolen, welche einen starken Sauregehalt aufweisen, ist 
es erforderlich, diesem U mstand durch eine geeignete Legierung des Materials 
der olflihrenden Teile Rechnung . zu tragen; evtl. mussen solche Teile, 
welche durch die Saure oder die starke Erhitzung einer besonderen Ab
nutzung unterworfen sind, auswechselbar gemacht werden. Neuerdings 
wird im allgemeinen als Material fiir den Brenner selbst GuLleisen, fUr 
die olfuhrenden Teile Bronze und Nickelstahl bevorzugt. 

Die Zerstauberbrenner flir Druckzerstauber werden auch teilweise aus 
keramischem Material hergestellt. 

Die Verfahren zur Zerstaubung deB Oles lassen sich in drei Gruppen 
zusammenfassen : 

1. Reine Zerstauberfeuerungen (Druckzerstauber). 
2. Die Zerstaubung durch stromende Gase (Druckluft oder Dampf). 
3. Kombination diesel' beiden Arten. 
Reine Druckzerstallber. Bei del' reinen Druckzerstaubung wird 

der Brennstoff durch eine besondere Pumpe auf einen Uberdruck gebracht 
und mit diesem Druck unmittelbar in die Diise befOrdert, wo durch ge
eignete Mal3nahmen die Zerstaubung vorgenommen wird. Die Erfahrung 
hat gezeigt, daLl sich hierflir Driicke von 5-12 Atm. am besten eignen. 
Unter den Druck von 5 Atm. zu gehen ist nicht ratsam, da dann eine rauch
freie Verbrennung nicht mehr gewahrleistet wird. Die Leistungsreglung 
findet in diesem FaIle durch Reglung des Pumpendruckes statt. Bei Be
riicksichtigung einer maximalen Spannung von 12 Atm. und einer minimalen 
Spannung von 5 Atm. ist eine Leistungsverminderung bei diesem System bis 
zu zirka 60% moglich und dadurch bei Einbau von nul' einem Brenner 
die groLlte Reguliermoglichkeit gegeben. Aus praktischen Griinden lassen 
sich Druckzerstauber nur von 50 kg Stundenleistung an ausflihren. 

An sich geniigt fiir den Betrieb einer reinen Druckfeuerung zur Zu
flihrung del' Verbrennungsluft ein geniigend starker Schornsteinzug, wo
durch besondere Geblase und Rohrleitungen fiir die Pre1llufterzeugung und 
Zufiihrung uberfliissig werden. Bei Schornsteinzug findet die Luftregulierung 
durch LuftBchieber Btatt. 1st jedoch einerseits der Schornsteinzug zur An
saugung del' notwendigen Luft nicht ausreichend oder will man eine gleich
maEige Regulierbarkeit des Verbrennungsvorganges mit dauerndem kleinsten 
LuftuberschuLl erreichen, so wird man nicht darauf verzichten konnen, die 
Verbrennungsluft zwanglaufig zuzufiihren, u. h. man wird in diesem FaIle 
einen Ventilator aufstellen, del' die erforderliche Verbrennungsluft erzeugt. 
Del' Druck diesel' Luft kann jedoch in diesem Falle niedrig gehalten werden, 
da die Zerstaubungsarbeit selbst durch die Olpumpe geleistet wird. In del' 
Praxis geniigen schon 25 - 50 mm WS, urn eine schnelle und geniigende 
Vermischung del' Verbrennungsluft und des Olnebels zu erreichen. 

Die Form del' Flamme eines solchen Druckzerstauber ist eine kurze 
Rundfiamme von verhaltnismaLlig groLlem Durchmesser. Die Ausdehnung 
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der Flamme, verbunden mit den bei geringem LuftiiberschuE auftretenden 
hohen Verbrennungstemperaturen kann leicht zu einer Uberanstrengung 
der in der Verbrennungszone liegenden KesseIteile fUhren, insbesondere 
bei engen Verbrennungsraumen, z. B. Flammrohrkessel mit geringen Flamm
l'ohrdurchmeBsern. AuEerdem ist an den Stellen, an denen die Flamme die 
Wandungen berUhrt, durch die starke AbkUhlung Koksbildung zu befUrchten. 

Wie bereits erwahnt, ist es zur Zerstaubung des Oles notwendig, 
daE durch gewisse Krafte der zusammenhangend aus del' Olaustritts
offnung ausflieBende Olstrom in eine groEe Anzahl kleinster FIUssigkeits
tropfchen zerlegt wird. Daraus geht hervor, daE diese Krafte senkrecht 
zur Bewegungsrichtung des Olstroms wirken miissen. Die wichtigste und 
wirksamste del' senkrecht zur Strahlachse wirkenden Krafte ist die Zentri
fugalkraft: . Wird dem Olstrahl auEer seiner axialen Bewegung durch 
geeignete Leitvorrichtungen gleichzeitig eine drehende Bewegung von ge
nUgender Gro1le erteilt, so wird die Zentrifugalkraft die Kohasion del' 
FlUssigkeitsteilchen iiberwinden und den Olstrom zum Auseinanderfliegen 
bringen. J e hOher das 01 vorgewarmt ist, desto· dUnnflUssiger ist es 
und desto leichter wird die Zentrifugalkraft die Kohasion iiberwinden. 
Gleichzeitig hat die Olvorwarmung noch eine zweite, die Zerstaubung 
fordernde Wirkung zur Folge: Die meisten Heizole stellen ein Gemisch 
von Olen verschiedenen Siedepunkts dar. Wird daher das HeizOl auf 
eine Temperatur vorgewarmt, die zwischen dem Siedepunkt del' leichtest 
siedenden Bestandteile bei Atmospharendruck und dem Siedepunkt 
derselben bei dem in del' DUse herrschenden Druck liegt, so tritt 
bei Entspannung des Ols im Zerstauber eine explosionsartige Dampf
bildung ein, welche den Olstrahl auseinanderreiBt und die Wirkung del' 
Zentrifugalkraft unterstiitzt. Diese Wirkung wird urn so hoher sein, je 
hoher das 01 vorgewarmt ist. Als obere Grenze fUr die Vorwarmung 
muE diejenige Temperatur geIten, bei del' gerade noch eine Dampfbildung 
in del' Rohrleitung unterbleibt. 

Die rotierend~ Bewegung des Olstrahls kann auf verschiedene Weise 
erzielt werden. Die einfachste Form eines derartigen Zerstaubers zeigt 
Abb. 11 1). Del' Zerstauber beBteht aus einem Rohr, dessen 
eines Ende durch eine vermittelst einer Uberwurfmutter 
gehaltene Platte aUB 0,5 mm Blech verschlossen ist. In 
del' l\<Iitte dieS'el' Platte befindet sich ein kreisrundes Loch 
von 1,5 mm <p auf del' Innenseite, das sich nach del' 
AuEenseite del' Platte zu stark konisch erweitert. Eine 
derartige Offnung hat einen sehr geringen AusfluEkoeffi
zienten, d. h. die in del' Zeiteinheit ausflieEende Menge 

r; 
l-~'f 

Abb.11. 

bleibt wesentlich hinter del' theoretischen zurUck oder mit anderen Wor
ten, die tatsachliche Ausflu1lgeschwindigkeit ist kleiner als die theo
retiBche. GIeichzeitig tritt eine starke Drehung des Olstrahls auf. Die 

1) S. Ess ich: Uber Oldruckzerstii.uber, Feuerungstechnik 1915, S.67. 
2* 
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Differenz zwischen der aus der theoretischen AusfluBgeschwindigkeit er
rechneten kinetischen Energie und der aus der tatsachlichen axialen 
Ausfluflgeschwindigkeit sich ergebenden kinetischen Energie stellt die 
Rotationsenergie des austretenden Strahles dar. J e kleiner also der 
Ausflullkoeffizent, desto starker die Rotation des Strahles und desto 
starker die zerstaubende Wirkung. Versuche mit einem derartigen Zer
stauber von den angegebenen Abmessungen ergaben, dall derselbe bei 
einem Druck von nur 2,5 kg/cm2 stiindlich 30 kg Teerol von 15° C zu 
zerstauben vermochte. Eine zweite Ausfiihrung zeigt Abb. 12. Auch 
hier ist das Ende des Zerstaubers durch eine eingeschweillte Platte mit 
sich stark erweiterndem, innen scharfkantigem Loch verschlossen. Die 
Drehbewegung des Olstrahles wird hier dadurch gefOrdert, daB das 01 
bereits vor dem Durchtritt durch dieses Loch eine Drehbewegung er
halt, indem das 01 in tangentialer Richtung in den vor dem Loch be
findlichen kreisrunden Raum eintritt. Das Zerstauberrohr sitzt axial im 
Konus eines Hahns, durch des sen Drehung der OIzuflull reguliert bzw. 
abgesperrt werden kann. 

Abb.12. Abb. 13 u. 14. 

Eine weitere Ausfiihrung zeigen Abb. 13 und 1411. Der Zerstauber 
besteht aus einem durch eine Uberwurfmutter im Zuleitungsrohr gehal
tenen Einsatzstiick, welches eine nach aullen offene Bohrung von 3 mm 
Durchmesser enthalt. Tangential in diese Bohrung miinden vier Bohrungen 
von 1,5 mm Durchmesser vom Zufiihrungsrohr her. Das durch diese 
Bohrungen in die Diise eintretende 01 erteilt demOlstrom eine lebhafte 
Drehbew~gung, welche ihn nach Verlassen der Diise zum Auseinanderfliegen 
bringt. 

Abb. 15 zeigt die Konstruktion des Zentrifugalzerstaubers der West
falischen Maschinenbau-Industrie (Lizenz K 0 r ti n g), welcher im wesent
lichen mit dem Kortingschen Zentrifugalzerstauber iibereinstimmt. Der 
Zerstauber enthalt in seinem Mundstiick einen zentrischen, mit Schrauben
gangen versehenen Dorn. Das durch die Diise stromende 01 wird durch 
die Schraubengange zu einer Drehbewegung gezwungen, welche nach dem 

1) S. Essich: Uber Oldruckzerstiiuber, Feuerungstecbnik 1915, S.67. 
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Verlassen der Diise den Olstrahl zerstiiubt. Das Olzufiihrungsrohr ist 
au1len durch einen Wiirmeschutzmantel gegen Uberhitzung geschiitzt. 
Der Zerstiiu ber ist durch einen aufklappbaren Biigel mit Druckschraube 
gehalten und nach Losen dieser· Schraube leicht auszuwechseln. Die 

Reinigung erfolgt durch Abschrauben 
des Diisenkopfes und Herausnehmen 
der Schraubenspindel. 1m Betriebe 
kann der Zerstiiuber durch Aus
blasen mittelsDampf gereinigt werden. 

Abb.15. 

Bei dieser Zerstiiuberkonstruktion treibt die Zentrifugalkraft den gan
zen austretenden Strahl auseinander und begiinstigt dadurch eine hohl
kegelartige Ausbreitung des Ols, welche in gewissen Fiillen nicht erwiinscht 
ist; durch eine Ausbildung des Mundstiicks nach Abb. 16 kann dieser 
Mi1lstand behoben werden. Der durch 
die hohle Schraubenspindel austretende 
axiale Olstrahl fiillt bei einer Zerstiiu
bung und Verdampfung den Innenraum 
des Zerstiiubungshohlkegels aus. 

Abb. 17 zeigt einen fertig zu
sammengebauten Brenner. Die Luft
zufiihrung wird durch Verstellung der 

~e 
d 

Abb.16. 

Luftschlitze in einem kegelstumpfartig den Zerstiiuber umgebenden Blech
mantel vermittelst Handrad und Zahnkranz geregelt. Wichtig ist bei 
Anwendung von Druckzerstiiubern fiir Industrieofenfeuerungen eine hohe 
Vorwiirmung der Verbrennungsluft, durch welche eine momentane Ver
gasung der in den Luftstrom geschleuderten feinen Olteilchen und da
durch eine rasche und vollkommene Verbrennung erzielt wird. Die V or
wiirmung wird bei Anwendung von Regeneratoren unter Umstiinden bis 
auf 100 0 C getrieben. 

Abb. 18 zeigt den Babcock und Wilcox-Zerstiiuber. Derselbe be
steht aus einem Gehiiuse b, welchem daB 01 bei c zugefiihrt wird. An 
dem Gehiiuse b befindet sich das Mundstiick a mit der Olaustrittsofi'nung e. 
Zentrisch im Gehiiuse ist eine bei Drehung einer Kappe d axial ver
schiebbare Spindel f angeordnet. Diese besitzt an ihrem vordersten Ende 
Gewindegiinge, durch welche das 01 eineDrehbewegung erhiilt. Durch 
diese Gewindegiinge hindurch sind Liingsnuten g gefriist, welche ebenfalls. 
dem 01 Durchtritt gewiihren. Durch die sich nahezu im Winkel von 
90 0 kreuzenden Strome soll eine besonders gute Zerstiiubungswirkung· 
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erreicht werden. Die Regulierung erfolgt durch Drehung der Spindel I, 
indem die Stirnflache dieser Spindel der Offnung e mehr oder weniger ge
nahert wird und sie dadurch mehr oder weniger verschlieflt. 

Abb.17. 

Die Verbindung eines 
Zentrifugalzerstaubers mit 
kiinstlicher Luftzufuhr 
zeigt Abb. 19. Diese 
Feuerung ist besonders als 
Reserve fiir eine Kohlen
staubfeuerung gedacht. Bei 
Nichtbenutzung kann die 
Olfeuerung aus der Luft
zufiihrung herausgezogen 
werden 1). 

Zerstaubung durch 
stromende Gase. Bei der 
Zerstaubung durch stro
men de Gase stromt das 
01 drucklos der Diise zu, 
wahrend durch besondere 
Geblase komprimierte Luft 
bzw. bei Dampfzerstau
bung der hochgespannte 
Dampf die Energie zufiih

ren, die zur Zerstaubung notwendig ist. Die mit einer wesentlich gro
lleren Geschwindigkeit stromenden Luft (bzw. Dampf) reillen dabei den 
Fliissigkeitsstrom in viele kleine Teilchen. Entsprechend dem von S. 18 

Abb.18. 

Gesagten, miissen diese Brenner Anwendung finden, wenn die zu zer
staubende Olmenge unter 50 kg Stundenleistung sinkt. 

Im Gegensatz zu der bei rein en Zentrifugalbrennern auftretenden 
breiten Rundflamme hat die Flamme bei dies en Brennern eine lange, 
schmale Form. Man unterscheidet je nach der Art der angewandten Zer-

1) St. u. E., 1915, S. 969. 
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staubungsart Hochdruckzerstauber, Niederdruckzerstauber und Darnpf
zerstauber. 

Bei Druckluftzerstaubern unterscheidet man zwischen Hochdruck- und 
Niederdruckzerstaubern. Die Zerstaubungsarbeit kann entweder, wie beirn 
Hochdruckbrenner durch eine kleine Luftmenge von grofier Pressung, 
odeI' wie beim Niederdruckbrenner durch eine grofie Luftmenge von kleiner 
Pressung geleistet werden. Die Vor- und Nachteile beider Arten sind 
folgende: 

Beim Hochdruckzerstauber wird gewohnlich ein kleinerer Teil del' 
gesamten Verbrennungsluft zur Zerstaubung benutzt als beim Nieder
druckzerstauber. Aus die
sel' Tatsache ergibt sich 
die im allgemeinen gro
flere Regulierbarkeit des 
Hochdruckbrenners, was 
aus folgendem Beispiel er
sichtlich ist: 

Ein Hochdruckbrenner, 
del' nach Annahme mit 
einer Prefiluftmenge von 

Abb.19. 

10% der notwendigen Gesamtluft arbeitet, lafit die Regelung del' 01-
zufuhr auf 1/10 der normalen Olzufuhr zu, ohne dafi bei gleichbleibender 
Zerstaubungsluftmenge ein Luftliberschufi bei der Verbrennung auftreten· 
kann. Berlicksichtigt man die weitere Regulierungsmoglichkeit, die libel' 
dieses Mafi hinaus noch in der praktisch moglichen Veranderung der Zer
staubungsluftmenge liegt, so ist eine weitere zusatzliche Leistungsanderung 
moglich. Die Regulierungsmoglichkeit durch Veranderung der Zerstau
bungsluftmenge ist abhangig von dern kleinsten Luftdruck, 'mit welchem 
noch eine einwandfreie Zerstaubung durch die Dlise erreicht wird. Be
zeichnet man dies en Druck durch Pmin, mit p den zur Verfiigung stehen
den N ormaldruck, so ist die Regulierfahigkeit nach unten, in Prozent del' 
vollen Brennerleistung ausgedrlickt, angenahert 

x = 100 1/ P . 
V pmin 

Bei derartigen Hochdruckbrennern wird del' restliche Teil der Ver
brennungsluft, der nicht bereits als Zerstauberluft zugefiihrt ist, in den 
meisten Fallen durch natlirlichen Zug angesaugt. Nur bei hochforcierten 
Anlagen (z. B. Schiffskesselanlagen auf rrorpedobooten usw.) wird die zu
satzliche Verbrennungsluft durch besondere Geblase erzeugt und dem 01-
brenner zugedrlickt. Die dafiir in Frage kommenden Drucke Eegen etwa 
zwischen 200-500 mm WS. Aufier dem Nachteil, dafl die Zufiihrung der 
gesamten Verbrennungsluft als Pre1\luft den Vorteil der guten Regulierbar
keit der Hochdruckbrenner hinfallig machen wlirde, werden durch ein solches 
Verfahren die Betriebskosten unnotig gesteigert. 
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1m Gegensatz dazu muB bei Niederdruckbrennern ein groBerer Teil 
der gesamten Verbrennungsluft zur Zerstaubung herangezogen werden, 
bei einigen Konstruktionen wird hierfUr sogar die gesamte Verbrennungs
luft benutzt. Aus den obenstehenden, bei den Hochdruckbrennern ange
stellten ITberlegungen ergibt sich ohne weiteres, daB hierdurch die Regulier
barkeit dieser Feuerungen geringer ist. Immerhin ist bei gut durchdachten 
Konstruktionen auch bei Niederdruckbrennern eine Regulierfahigkeit bis 
auf 25% der voUen Leistung moglich. Mit solchen Regulierungsmoglich
keiten ist in den meisten Fallen auszukommen. Ein V orteil des Nieder
druckbrenners dagegen gegeniiber den Hochdruckbrennern ist seine infolge 
der geringeren Stromungsgeschwindigkeit leichtere Inbetriebsetzung, die 
Moglichkeit der Verwendung von einfachen, billig arbeitenden Ventilatoren 
(Kapselgeblase), die verringerte Stichflammenbildung sowie das geringe 
Gerausch im Betriebe. Die Niederdruckbrenner werden insbesondere 
iiberall da angewendet, wo es sich um die Verbrennung kleinerer 01-
mengen handelt. 

Ganz allgemein sei darauf hingewiesen, daB sich die Kosten fUr Nieder
druckzerstauber sowohl was Anschaffung wie auch was den Betrieb an
betrifft, billiger stellen als die Hochdruckbrenner. Es ist auch bequemer 
mit niedrigen Driicken zu arbeiten, da die Moglichkeiten von Storungen 
in demselben MaBe steigen, wie der Druck erhOht wird; letzteres ist be
sonders wichtig, weil in der Regel zur Bedienung von kleineren 01-
feuerungen nur ungeschultes Personal zur VerfUgung steht. Bei Nieder
druckbrennern kann der Diisendurchmesser in Millimetern nach der an
genaherten Erfahrungsformel 

ermittelt werden, wobei Po den Druck vor der Diise in mm WS, Q die 
stiindliche Olmenge in kg, a das Verhaltnis der durch die Diise gehen
den zur gesamten Verbrennungsluft bedeutet. Der Faktor Kist bei sto[3-
freier Ijuftfiihrung in der Diise mit 35, bei Diisen mit tangentialer Luft
bew-egung mit bis zu 38 einzusetzen. 

Dampfzerstaubung wird im allgemeinen nur bei Kesselfeuerungen 
angewendet, weil dort Dampf ohnehin zur VerfUgung steht, und die Ver
ringeru.ng der Flammentemperatur durch den Dampfzusatz hier weniger 
schadlich ist als bei Industriefeuerungen. Wichtig ist aber auch bei Dampf
zerstaubern eine moglichst hohe Uberhitzung des Dampfes. Nicht nur wird 
dadurch der prozentuale Dampfbedarf verringert, sondern es wird auch eine 
heiBere Flamme erzielt. NaBdampf ist auf jeden Fall zu vermeiden. 

Die nachstehenden Abbildungen geben eine groBere Anzahl von 
ausgefiihrten Brennerkonstruktionen wieder. Abb. 20 zeigt den BueB
brenner, eine der altesten deutschen Konstruktionen. Derselbe besteht 
im wesentlichen aus drei ineinandergesteckten Diisen. Die innerste ist 
axial verstellbar und regelt dadurch den Olzuflu13. Sie ist durch ein 
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biegsames Rohr mit dem an die auEerste Diise angeschlossenen Haupt
luftanschluE verbunden. Die Anordnung ist also derart, daE der Olstrom 
von innen und auEen durch die Luft erfant und zerstaubt wird. Der 
Brenner ist an seinem Mundstiick mit einem kegelartig geformten Draht-

sieb ausgestattet, welches eine Dampfung des infolge der hohen Luft
pressung starken Gerausches bewirkt. Dieses Sieb ist an einem Ring 
befestigt und abschraubbar. Wenn der Brenner gereinigt werden soll, 
wird die Siebkappe durch eine geschlossene Kappe ersetzt, die Luft 
tritt dadurch in die Olleitung zuriick und blast dieselbe aus. Der Brenner 
arbeitet mit Luftpressungen von 0,3 Atm. aufwarts. 

Eine weitere Konstruktion eines Hochdruckbrenners zeigt Abb. 21. 
Derselbe besteht aus einem inneren Luftrohr, welches in eine Laval-Diise 
miindet. Das mantelformig das 
Luftrohr umgebende 01 flieJ3t 
dieser Diise an der engsten 
Stelle durch kleine Bohrungen 
radial zu. Die Regulierung 
der Preflluftzufuhr erfolgt 
durch einen in der Brenner
achse angeordneten Hahn
konus. Dieser Konus wird 
durch eine Feder in seine 

Abb.21. 

Bohrung gepreJ3t. Die Feder wiederum ist durch eine vermittelst eines 
Bajonettverschlusses in einfachster Weise gesicherte Uberwurfkappe ge
halten. Durch einfaches Drehen des Bajonettverschlusses kann der Hahn
konus herausgenommen und die Diise gereinigt werden. Der Zerstauber 
arbeitet mit Pressungen von 0,1 Atm. aufwarts. 

Abb. 22 zeigt eine mit Preflluft oder Dampf arbeitende Zerstauber
diise, welche infolge Rotation des Dampf- bzw. Preflluftstrahls eine stark 
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streuende Flamme ergibt. Del' Zerstauber besteht aus einem Gehause, 
an welches eine PreBluft- oder Dampfleitung angeschlossen ist. Axial 
im Gehause befindet sich ein vorn erweitertes Olrohr, dessen Olzufiu£ 
durch ein Nadelventil regulierbar ist. Unmittelbar hinter del' Erweite
rung des Olrohrs miinden in dieses vom Luftraum her vier tangentiale 
Bohrungen, so dan in dieser Erweiterung ein stark wirbelnder PreBluft

bzw. Dampfstrahl entsteht, wel
cher nicht nul' eine au£erst feine 
Zerstaubung herbeifiihrt, sondern 

o auch sich nach Verlassen der 

Abb.22. 

Abb. 23 bis 25. 

Diise schnell ausbreitet und da
durch eine kurze, heine Flamme 
erzeugt. Zum Betriebe geniigt 
PreBluft von 0,15-0,25 Atm. 

Abb. 23-25 zeigen 
den Sel as-Brenner. Der
selbe besteh taus einem 
Gehause a, in dem zentral 
eine Oldiise b angeordnet 
ist, die mehrere radiale 
Austrittsoffnungen /J ent
haIt. Die bei h zugefiihrte 
Luft tritt durch ein mit 
Schlitzen f versehenes Rohr, 

welches drehbar angeordnet ist, in 
das Gehause ein. An del' Austritts
seite des Zerstaubers sind kon
zentrisch zwei Diisen angeordnet; 
durch die inn ere Diise, in welcher 
die Zerstaubung erfolgt, tritt ein 
Olluftgemisch aus, welches durch 
die au£ere Diise mit einem reinen 

Abb.26. Luftmantel umgeben wird. Wenn 
das Rohr f die in del' Abbildung 

gezeichnete Stellung hat, so erhalt die Luft im Gehause durch die Zunge l 
eine rotierende Bewegung, so dan sich eine stark streuende Flamme er-
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gibt. Wird das Rohr rum 90° gedreht, so hOrt diese rotierende Bewegung 
der Luft auf und es ergibt sich eine langgezogene Flamme. Das Olrohr b 
ist zwecks Reinigung der Diise e herausnehmbar. Der Brenner arbeitet 
mit Luft von 1500 mm WS. 

Abb. 26 zeigt den DeFries-Brenner. 
Diesel' besteht aus einem auswechsel
baren Mundstiick, in welchemzentral eine 
durch ein N adelventil regelbare Oldiise 
angeordnet ist. Der Brenner arbeitet 
mit einem Luftdruck von 1500 mm WS. 

Eine zweite Konstruk
tion derselben Firma zeigt 
Abb. 27. Diese Konstruk
tion besitzt mehrere inein
ander liegende Diisen l, k, b 
und s, zwischen welchen drei 
ringformige und ein innerer Abb.27. 

kreisfOrmiger Querschnitt verbleiben. Durch das innerste Rohr SOWle 
durch die beiden auBeren ringformigen Querschnitte tritt Luft aus, durch 
den zwischen den Rohren b 
und s befindlichen ringfOrmi
gen Raum 01. Das Luftrohr s 
besitzt an seinem auLleren Ende 
einen mit einer scharfen Kante 
versehenen Kopf. Durch Dre
hung des Handrades m laBt 
sich dieser Kopf verschieben 
und die Olmenge regeln. Durch 
Drehung des Handrades v wird 
die durch das zentrale Luft
rohr stromende Luftmenge ver
andert. Die Mischung von Luft 
und 01 findet im vordersten 
Teil del' Diise statt. 

Abb. 28 und 29 zeigen den 
B oye-Brenner. Derselbe be
steht aus einem durch ein 
Handrad regelbaren Nadelven
til, an welches sich ein nach 
der Diise fiihrendes Olrohr an
schlieBt. Dieses Olrohr ist an 

Abb.28 und 29. 

seinem auBersten Ende stark verdickt und mit einer konischen Dichtungs
Hache versehen. Diese DichtungsHache bewegt sich gegen eine entspre
chende Flliche des verschiebbaren Brennermundstiicks, wodurch die aus-
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tretende Luftmenge geregeIt werden kann. Die Verschiebung des Brenner
mundstUcks erfolgt durch das grollere Handrad, welches durch zwei Zugstan
gen seine axiale Bewegung auf das MundstUck Ubertragt. Der Brennerarbei
tet mit Pre1lluft von 1000 bis 2000 mm WS und ist besonders zur Behei

Abb.30. 

zung kleinerer Of en viel
fach ausgefUhrt worden. 

Abb. 30 zeigt den 
Poetter-Brenner. Er 
besteht aus einem win
kelfOrmigen Gehause
stUck a, an welches sich 
ein zylindrischer Teil b 
anschliellt. Letzterer be
sitzt an seinem vor
deren Ende ein Muncl-

stUck c, welches mit Gewinde eingesetzt ist und durch Drehung in axialer 
Richtung verschoben werden kann. 1m Gehiiuse b befindet sich eine sich 
konisch verengende und mit Innengewinde versehene BUchse, in der die 
Luft eine schraubenfOrmige Bewegung erhalt. In den vorderen weiteren 

aus, wo er von 
diesem mischt. 
400 mm WS. 

Teil dieses Einsatzes tritt 
von untenher 01 ein und wird 
in lebhafte Wirbelung ver
setzt und zerstaubt. Der 01-
luftnebel tritt durch Schlitze 
e in den aulleren Ringraum 

Abb.32. 

einem aulleren Luftmantel erfallt wird und sich mit 
Der Brenner arbeitet mit einer Luftpressung von 

Abb. 31 zeigt den Pierburg-Brenner. Die Konstruktion ist ahn
lich wie die des Boy e-Brenners. Sie ist lediglich einfacher gehalten, 
insofern als die axiale Verschiebung des Mundstucks und damit die Regu
lierung der Luftmenge durch einfaches Drehen des mit Gewinde ver
sehenen MundstUcks erfolgt. Der Brenner arbeitet mit 1000 mm WS Wind
pressung. 

Eine weitere Brennerkonstruktion zeigt Abb. 32. Dieselbe besitzt 
ein urn ein zylindrisches Gehause angeordnetes Spiralrohr, welches der 
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Luft im Gehause eine rotierende Bewegung erteilt. 1m GeMuse befindet 
sich eine zweite konzentrische Diise. In diesel' inneren Diise ist eine 01-
diise angeordnet. Die Olmenge wird durch ein Nadelventil reguliert. Das 
in der inneren Diise zerstaubte 01 wird bei seinem Austritt durch einen 
Mantel von reiner Zusatzluft umgeben, durch welchen das yom Rande 
der inneren Diise etwa abtropfende 01 in die Flamme geblasen wird. 

Abb.33-35 zeigen den Schmidt-Brenner. Derselbe besteht aus 
einem Gehause k, welchem die I,uft durch eine Drosselklappe 9 regulier
bar zugefiihrt wird. 1m Gehause befindet sich eine aullere Diise p und 
eine innere Diise n. Letzterer stramt die Luft durch Tangentialschlitze r 

Abb. 33 bis 35. 

zu. In den zwischen beiden Diisen befindlichen Ringraum tritt die Luft 
durch Kanale o. Das bei a zugefiihrte 01 tritt nach Passieren eines 
Filters e durch eine Anzahl feiner Bohrungen d in den inneren Diisen
raum, wo es durch die wirbelnde Luft erfallt und zerstaubt wird. Der 
bei n austretende Olnebel wird durch den ringfOrmigen Schlitz q mit 
einem Zusatzluftmantel umgeben. Die Grolle dieses Schlitzes und damit 
die Menge der Zusatzluft laLlt sich durch axiale Verschiebung der Diise p 
vermittelst Drehung der Schraube s regeln. Nach Lasung der Knebel
schraube v und Zuriickklappen des Biigels n kann die Olzuleitung samt 
dem Olsieb e, del' Oldiise m und der inneren LuftdUse l herausgezogen 
und gereinigt werden. 

Abb. 36-38 zeigen den HaLlI er-Brenner. Derselbe besteht aus 
einem Gehause a, welches ein axial verschiebbares DUsenrohr e enthalt. 
Letzteres ist auLlen mit einem ventilartigen Flansch 9 versehen. Durch 



30 Die Olfeuerung. 

das Rohr e wird del' Luftstrom in einen auBeren und inneren Strom 
unterteilt. Del' auBere Strom kann vermittelst axialer Verschiebung des 
Diisenrohres e geregelt werden. VOl' dem Ende· des Diisenrohres e be
findet sich ein Rohr c, dessen Ende f flachgedriickt und riicherartig 
abgeschnitten ist. Das bei h zutretende en wird vermittelst del' durch 

Abb. 36 bis 38. 

den Umfiihrungskanal b und den ringfOrmigen Diisenraum d stromenden 
Luft injektorartig angesaugt. Die im Diisenrohr e stromende Luft wird 
durch das vor der Offnung befindliche Rohr f auseinandergetrieben, 
ergibt also, wenn das Ventil g (s. Abb. 37) geschlossen ist, eine stark 
streuende Flamme. 1st g geoffnet, so werden die auseinanderstrebenden 
Luftstrome durch den axial gerichteten ringformigen Luftstrom wieder 

/len/llatorli!ll 

Abb.39. 

der axialen Richtung genahert, so daB sich eine lange, wenig streuende 
Flamme ergibt. 

Abb.39 zeigt den Humboldt-Brenner. Derselbe besitzt eine regel
bare Luftaustrittsoffnung. Das der zentral angeordneten Oldiise zuflieBende 
01 kann durch ein Nadelventil geregelt werden. 

Abb. 40-43 zeigen den Custodis-Brenner. Derselbe ist als Flach
brenner ausgebildet. Er besteht im wesentlichen aus einem feststehenden 
und einem beweglichen Teil. Durch seitliches Ausschwenken des oberen, 
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die eigentliche Diise enthaltenden beweglichen Teils wird gleichzeitig die 
Luftzufuhr abgesperrt. Die von oben erfolgende Olzufuhr kann durch 

emen Hahn mit Fein
regulierung geregelt wer
den. Die Zerstaubung 
erfolgt durch eine in 
eine Zunge mit feinen 
Spitzen auslaufende und 
bis in die Miindung hin
einragende Rinne, wel
cher das 01 von oben 
zulauft. Die Grolle der 
Austrittsoffnung kann 
durch Verstellen der an 
der Miindung angeordneten Platten geregelt werden. 

Abb. 40 bis 43. 

Eine weitere Konstruktion eines Flachbrenners zeigen die Abb. 44 
und 45. Vom Anschlullflansch des Bren-
ners aus geht der Querschnitt allmah
lich aus der runden Form in die flach
rechteckige Form iiber, wobei sich der 
Querschnitt in der Austrittsoffnung auf 
1/3 des runden Querschnitts verringert. 
Dadurch, dall, von oben gesehen, die 
beiden aullersten Faden des die Diise 
verlassenden Luftstroms einen Winkel 
von etwa 60 0 miteinander bilden, wird 
erreicht, dall, im Gegensatz zu der vor
her erwahnten Brennerkonstruktion, sich 
tatsachlich hier eine f1i.cherformig sich 
ausbreitende Flamme ergibt. Die gleich
mallige Verteilung des Ols iiber die gauze 
Breite erfolgt durch einen iiber der Diise 
liegenden Kanal, welcher eine grollere 

Abb. 44 uDd 45. 

Anzahl feiner, schrag nach unten gerichteter Austrittsoffnungen besitzt. 
Den Niederdruckbrenner von Essich mit regelbaren Diisenoffnungen 
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zeigt Abb. 46. Derselbe besteht aus dem Hauptgehause, welches in seinem 
der Feuerung zugekehrten Teil eine fenerfeste Ausfiitterung besitzt, um 
eine zu starke Erhitznng des Brenners zu vermeiden. Diese feuerfeste 

'Ausfiitterung schlieEt gleichzeitig den Diisenkanal nach auEen abo Durch 
aine Offnung in der feuerfesten Ausfiitternng, welche gewohnlich durch 

einen Deckel verschlossen 
ist, kann zur Ingangsetzung 
des Brenners eine Lunte 
eingefiihrtsowie dieFlamme 
beobachtet werden. Inner
halb der eigentlichen Duse 
befindet sich eine zweite, 
welche an ihrem hinteren 
Ende in eine mit Gewinde 
versehene Buchse auslauft, 
die vermittelst des groEen 
Handrades gedreht und so-

Abb. 46. mit in der Langsrichtung 
verstellt werden kann. Diese 

Buchse besitzt mehrere am Umfang angeordnete tangentialeSchlitze, durch 
welche die Luft in tangentialer Richtung in diese Duse eintritt. Die 
Austrittsoffnung dieser inneren Duse wird geregelt durch einen in ihr 
zentrisch gefiihrten Ventilkorper, welcher innerhalb der Duse durch Dre
hung des kleineren Handrades axial verschiebbar ist. 

Die Olzufuhrung erfolgt zentral in den Ventilkorper, in welchem das 
01 durch mehrere radiale Bohrungen gleichmaEig verteilt wird. Die Ar
beitsweise des Brenners ist derart, daE die von unten eintretende Luft 
zum Teil durch die tangentialen Schlitze in die innere Duse eintritt, wo 
sie infolge ihrer lebhaften Rotation das 01 rilitreiEt und zerstaubt und 
als kegelfOrmiger Strahl die innere Duse verlaBt. Der iibrige Teil der 
Luft tritt unmittelbar durch den zwischen der inneren und auEeren 
Diise verbleibenden ringformigen Spalt aus. Durch Drehung des gro
Ben Handrades kann die Starke dieses Luftmantels, durch Drehung 
des kleineren Handrades die Menge der die inn ere Diise verlassenden 
Luftmenge geregelt werden. Da durch Verschiebung des Ventiltellers 
nach der Diisenoffnung zu nicht nur die Austrittsoffnnng der inneren 
DUBe, Bondern auch im gleichen Verhaltnis die tangentialen Schlitze 
verengert werden, so ist das Verhaltnis der axialen Geschwindigkeit zur 
tangentialen Geschwindigkeit bei allen Belastungsverhaltnissen des Bren
ners konstant, so daB sich auch der Winkel, unter dem die Flamme sich 
ausbreitet, nicht andert, was fiir die Warmeverteilung bei vielen Of en 
von V orteil ist. 

Da dieser Brenner infolge seiner regelbaren Offnung auch bei Teil
belastung mit dem vollen zur Verfiigung stehellden Druck arbeiten kann, 
so ist es moglich, mit dem Zerstaubungsdruck sehr weit herunterzugehen. 
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Bei einer V orwarmung von Teeral auf 500 ergibt ein Winddruek von 
80 mm WS noeh eine befriedigende Zerstiiubung. 

Abb. 47 zeigt den Teerbrenner von Lipinski, der besonders fUr 
die Verfeuerung minderwertiger, zahfliissiger Brennstoffe bestimmt ist. 
Derselbe besteht aus 
zwei ineinander ange
ordneten Rohren, von 
denen das auBere sieh 
verengt, das inn ere sieh 
naeh der Miindung zu er
weitert. DurehZwisehen
raume zwischen dem 
iiuBeren und deminneren 
Rohr stramt derGeblase-
wind. 1m inneren Rohr 

SchniH 

Abb.47. 

ist mit geringem Spiel ein spitz zulaufender Dorn zeritrisch befestigt. Durch 
den verbleibenden engen, ringfOrmigen Querschnitt stramt, durch einNadel
ventil regelbar, das Heizal. 1m vorderen sich erweiternden Teil des inneren 
Rohres sind mehrere zur Achse des Brenners geneigte Offnungen angeordnet, 
durch welche der graBte Teil der Verbrennungsluft in den Olkanal iiber-

Abb.48. 

tritt. Durch die starke Unterteilung des Luftstroms wird der Luft eine 
kiinstlich stark vergroLlerte Angriffsflache auf das 01 geschaffen und selbst 
bei niedriger Windpressung eine befriedigende Zerstiiubung des Ols er
reicht. Der erforderliche Winddruek betriigt bei einer Vorwiirmung von 
Teer auf 700 C 500 mm WS. 

Abb. 48 zeigt einen Niederdruckzerstauber der Firma Korting, der in 
mehreren GroBen bergestellt wird mit einem Leistungsbereich von 3 bis 
135 kg 01 pro Stunde. Diese Brenner werden normal mit einer Luft
pressung von 400 mm Wassersiiule betrieben. Hierbei wird die gesamte 

Essich, Olfeuerungstechni1,. 3. Auf!. 3 
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Verbrennungsluft (d. h. Zerstauberluft und Verbrennungsluft) durch den 
unteren Stutzen zugefiihrt. Das 01 tritt aus einem zentral gelegenen 
Kopf aus und seine Menge ist durch eine Regulierspindel einstellbar. 

Abb.49. Abb.50. 

Der Brenner ist an einer mit, Schamottsteinen ausgesetzten Diise befestigt, 
welche unmittelbar an der Feuerstelle sitzt. 1m oberen Teil dieser Diise 
befindet sich ein abnehmbarer Deckel, durch welchen die Feuerung ent
ziindet wird. Die Brenner arbeiten bei allen Belastungen vollstandig 

Abb.51 bis 53. 

rauchfrei. Del' Brenner ist, wie die .A.bbildung zeigt, sehr leicht auseinander 
zu nehmen,zu reinigen und instand zu halten . 

.A.bb. 49 u. 50 zeigt einen Niederdruckbrenner System "F.ulmina'\ 
gebaut von dem Olfeuerungswerk Fulmina G. m. b. H. 
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Bei dies em Brenner liegt die Olduse zentral und wird von der Luft
duse umschlossen. Der Luftstrom ist jedoch so geflihrt, daB er senkrecht 
zur Olaustrittsoffnung um den Dusendorn rotiert. Hierdurch werden lange 
Zerstaubungswege erzielt. Um das aus der inneren Duse austretende 

Abb. 54 und 55. 

Olluftgemiscb legt sicb in' Form eines Luftmantels die aus einer zweiten 
ringfOrmigen Offnung austretende restlicbe Verbrennungsluft. Wabrend bei 
dieser Ausflibrung die Olduse feststebt, zeigt die Abb. 51-53' eine Konstruk
tion derselben Firma, bei der die Oldusen im Luftstrom rotieren. Hierdurcb 
wird mit Hilre der Zentrifugalkraft feinste Zerstaubung auch bei den 
groBten Mengen erreicbt. Der Luftdruck scbwankt zwischen 25 und 70 cm 
Wassersaule, je nach GroBe und Leistung des Brenners. Der Brenner 

3* 
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brennt infolge der geringen Windpressung ohne storende Gerausche. Durch 
die giinstige Zerstaubung konnen auch schwerfliissige Ole rasch und ruBfrei 
verbrannt werden. Der Brenner ist in weiten Grenzen regulierbar und wird 
ausgeflihrt fiir Leistungen von 2-200 I 01 pro Brenner und Stunde. 

Abb. 54 u. 55 zeigt einen Zerstauber fiir Dampf oder Prellluft von den 
Vulkanwerken Hamburg und Stettin, A.-G. Das 01 kommt durch die 
Leitung E in den Zerstauber. Dampf odeI' Luft gelangen durch die Rohr
leitung F in den Zerstauberkopf und bewirken in dem Zerstauber A die 
Zerstaubung des Oles. Der Brenner ist so konstruiert, daB er nach Sch1ie
flung des Schnellsch1uBventiles a und Losung der Knebelschraube D aus
gewechselt werden kann. In das Gehause des Zerstaubers lant sich ein 
Druckolzerstauber einschieben, del' in einfachst~r Weise wiederum durch 
die Knebelschrlmbe befestigt wird. Diesel' Zerstiiuber findet in del' Haupt-

Abb. 56 und 57. 

Bache im Schiffsbetriebe Anwendung und hat den Zweck bei groLlen Dampf
kesselanlagen mit Druckolzerstiiubung die Kessel, wenn sie auBer Betrieb 
sind und kein Dampf zum Betrieb der Pumpen zur Verfiigung steht, 
ganz langsam anzuheizen oder warm zu halten. Del' Prellluftzerstiiuber 
wird dann so lange benutzt, bis der Dampfdruck des Kessels zur weiteren 
Zerstiiubung des Oles ausreicht. Fiir den normalen Betrieb werden dann 
diese Dampf- bzw. PreLlluftzerstiiuber ausgewechselt. 

Abb. 56 u. 57 zeigt einen Brenner der Karl Schmidt G. m. b. H. Diese 
stellen eine Spezialkonstruktion fiir schwer vergasbare Heizole dar und 
erzeugen, im Gegensatz zu anderen Systemen, keine Stichflamme, sondern 
eine lebhafte Wirbelflamme. 

Die Luft wi I'd tangential in den Brenner gemhrt, wiihrend das 01 aus 
einem 2-3 m hoch gelegenen Behalter dem Brenner zufliefit. Bereits im 
Brennerinnern wird ein· inniges Gemisch von Luft und 01 erzeugt; die 
Flamme tritt als lebhafter Wirbel aus dem Brenner und entwickelt sich 
80fort zur hOchsten WeiLlglut. 

Durch die sehr bequeIlle und leichte Regulierbarkeit del' Brenner 
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ist es ohne weiteres moglich, der Flamme eine konstante neutrale oder 
reduzierende Wirkung zu geben, was z. B. bei Schmelzprozessen fur die 
Qualitiit der lHetane und Gase der Ausbeute ausschlaggebend sein kann. 

Die Abb. 58 u. 59 zeigt einen Niederdruckolbrenner-Industriehut. 
Bei dies em Brenner wird die gesamte zur Verbrennung erforderliche 

und gleichzeitig zur Zerstiiubung dienende Luft durch den Stutzen m 
zugefuhrt und mittels Drosselklappe reguliert. Die OUeitung wird bei f 
angeschlossen. Die Olzerstiiubung erfolgt im lVIischrohr g, welches mit 
mehreren in die Rohrwandung gefriisten schraubenfOrmigen Schlitzen fUr 
den Luftdurchgang versehen ist. 
Der auf diese Weise im lHischrohr 
entstehende starke Luftwirbel be
wirkt die Zerstaubung des bei C~ 

austretenden Oles. Die durchge-
. hende Spindel n kann nach Be-

Abb. 58 und 59. 

darf durch Drehen des Handriidchens c vor- oder zuruckgezogen werden, 
so daB bei gedrosselter Luftzufuhr der jeweils fUr die Zerstaubung gunstigste 
Punkt fUr den Olaustritt eingestellt werden kann. Durch axiale Drehung des 
ganzen lHischrohrs g findet eine weitere Einstellung· zur Erzielung der 
besten Olzerstiiubung statt. Durch die Drehung werden die Langloch
bohrungen h; welche ebenfalls dem Luftdurchgang dienen, mehr oder 
weniger verschlossen oder geoffnet, je ·nachdem ob die Offnungen den 
Auskerbungen W oder. den Zwischenwandungen l des lHundstuckes k 
gegenuberstehen. Das aus dem lHischrohr ausgetretene Gemisch wird von 
einem auBeren ZUBatzluftmantel umgeben. Die Regulierung der Olzufuhr 
erfolgt durch teilweise axiale Drehung der im vorderen Teil durch
bohrten Spindel n mit Hilfe eines kleinen Schneckengetriebes d. 
Durch einen hiermit verbundenen Zeiger wird auf der Skala 0 die zu
gehorige Querschnittsoffnung bei e markiert. Die Spindel n ist an 
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der Kreuzbohrung e auf eine gewisse Lange auf den halben Querschnitt 
verringert, so daB bei der Drehung ein Durchgangsquerschnitt fiir das cn 
in Form eines Kreisabschnittes frei wird, der im Hochstfalle gerade die 
Form eines Halbkreises erreicht. 

Einen Brenner mit getrennter Zufiihrung von Zerstaubungs- und 
Verbrennungsluft zeigt Abb. 60. Der Brenner besteht aus einem Ge-

Abb.60. 

hause, welches an einemfeuer
fest ausgefiitterten, zum Ab
schluB des Diisenkanals die
nenden guBeisernen Stutz en 
befestigt ist. In dieses sich 
konisch verengende Gehause, 
dem die Verbrennungsluft 
durch eine seitliche CHfnung 
zugefiihrt wird, ist der eigent-
liche Zerstauber, welcher mit 
PreBluft oder Dampf betrie
ben wird, eingebaut. Der 

Zerstauber hesteht aus einem verhaltnismaBig engen, geraden'Rohr, in 
welches, durch ein nicht gezeiebnetes Nadelventil regelbar, von oben das 
01 eintritt. Die PreBluft tritt von unten ein; die PreBluftmenge wird 
ebenfalls durch ein Nadelventil geregelt. Auf der Spindel dieses Nadel
ventils sind Gewindegange angeordnet, durch welche die PreBluft i in leb
hafte Rotation versetzt wird. Dies hatzur Folge, daB sieh der Olnebel 

o 
beim Verlassen des Zerstaubers 
raseh iiber den ganzen Quer~chnitt 
der Verbrennungsluftdiise aus
breitet. Die Ziindung der Flamme 
erfolgt durch eine oben in dem 
gufieisernen Stutzen angeordnete 
Ziindoft'nung. 

Der Ardelt-Brenner (Abb. 
61 und 62) hat mit der vorer
wahnten Konstruktion die Tren
nung von Zerstaubungs- und Ver-

Abb.61 und 62. brennungsluft gemeinsam. Der 
Brenner besteht aus einem Gehause, in welch em eine Buchse mit tan
gentialen Schlitzen angeordnet 1st, welche sich naeh der Feuerung zu 
diisenartig verengt. Durch die tangential en Schlitze erhalt die Verbren
nungsluft eine wirbelnde Bewegung. Zentral in dieser Buchse ist der 
eigentliehe Zerstauber angeordnet. Er besteht aus zwei ineinanderge
steckten Rohren, von denen das innere, welches sich nach der Feuerung 
zu konisch erweitert, die Preilluft, das au.l3ere das Heizol zufiihrt. Der 
Eintritt des Ols in die Luftdiise erfolgt an der Stelle, wo die konische Er
weiterung der letzteren beginnt. 
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Abb. 63 und 64 geben die Konstruktion eines tragbaren Brenners 
wieder. Dieses sog. Muffe1feuer besteht aus einem feuerfest ausgefiitter
ten Zy1inder, an dessen einem Ende sich die Diise befindet. Durch einen 
lang en hohlen Schaft 
ist die Diise mit den 
Regulierorganen ver
bunden. Derlinks oben 
sichtbare Hahn dient 
zur Regelung der Luft
menge, der untere Hahn 
zur Regelung der 01-
menge. 01 und Luft 
sind durch biegsame 

Abb. 63 und 64. 

Schlauche angeschlossen. Durch eine Glocke von halbkuge1iger- Form 
sind die Regulierorgane vor Beschadigungen geschiitzt. Der Zerstauber 
saugt sich durch das offene 
hintere Ende der Muffe1 Zusatz-
1uft an, deren Menge durch 
ein Tell erventil, welches mit 
Gewinde auf dem Zerstauber 
befestigt ist, geregelt werden 
kann. Die Konstruktion .des Zer
staubers se1bst zeigt Abb. 63. 
Er besteht im wesentlichen aus 
einer Luftdiise, in deren Miin
dung das Olrohr hineinragt. Das 
Olrohr ist am Ende verschlossen 
und mit vier seit1ichen k1ei
nen Olaustrittsoffnungen versehen. 
Durch drei Schrauben wird daB 
Olrohr in der Luftdiise zentriert. 

Eine zweite Konstruktion ei
nes transportab1en Muffelfeuers 
zeigen Abb. 65 und 66. Dieses 
Muffelfeuer, welches von der Fir
ma Briider Boye in Berlin her
gestellt wird,' besteht aus einem 
Olbehalter a, welcher durch eine 
Olleitung f mit dem Zerstauber 
verbunden ist. Diesel'n Zerstau
ber wird vermittelst des beweg
lichen Schlauchanschlusses e PreB
luft zugefiihrt. Die Prefiluft dient 

-'I 
I 

i 

gleichzeitig dazu, das 01 aus dem Beha1ter ain die Diise zu fOrdern. Die Flamme 
der Diise entwickelt sich in der feuerfest ausgefiitterten Muffel d, wobei die 
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Flamme gleichzeitig injektorartig N ebenluft ansaugt; gist ein Druckreduzier
ventil. Miteinem derartigenMuffelfeuer hatHartmann I) Vergleichsversuche 
zur Erwarmung von Kesselblechen vorgenommen, welche ergaben, daB sich 
die Kosten fiir die Erwarmung von 1 qcm Blech von 16 mm Starke bei 
Verwendung von Gaskoks auf 0,25 Pf., von Holzkohle auf 0,3 Pf., von 
01 auf 0,2 Pf. steIIten, wobei sich auBerdem bei Olfeuerung eine wesent
liche Abkiirzung del' fUr die Erwarmung notwendigen Zeit ergab. 

1m folgenden werden nunmehr einige Beispiele fUr Zerstauberbrenner 
gezeigt, die mittels Dampf betrieben werden. 

Abb. 67 2) zeigt einen Dampfzerstauber del' Westfalischen Maschinen
bau-Industrie. Durch den unteren AnschluB wird Dampf zugeflihrt. 

Abb.67. 

Del' Dampf tritt in einem rechts 
angeordneten Diisenkopf, welcher 
auswechselbar i;:;t, durch einen 
schmalen, horizontalen Schlitz 
aus. Oberhalb desselben tritt das 
01 ebenfalls durch einen Schlitz 
aus; die Oltropfchen werden von 
dem Dampfstrahl erfaBt und zer
staubt. Ein in del' Achse del' 

Olzuleitung angeordneter eingeschliffener Stopfen gestattet eine Reinigung 
del' Diise. Del' Zerstauber ist durch einen Warmeschutzmantel gegen Uber
hitzung geschiitzt. 

Eine zweite Konstruktion derselben Firma zeigt Abb. 68. Diese 
Konstruktion enth1ilt zunachst einen Injektor, vermittelst dessen del' Dampf 

ein gewisses Quantum Luft ansaugt und kom
primiert. Dieses Dampfluftgemisch tritt wieder 
in einem schmalen Schlitz aus, wodureh das 
von oben auf dies en fIaehen Dampfluftstrahl 

Abb.68. 

auftretende 01 zerstaubt wird. Die Luftzutrittsofi'nungen sind zur Schall
dampfung mit einem gelochten Mantel umgeben. Dampfluft- und 01-
zufUhrung sind mit einem Warmesehutzmantel gesehiitzt. Diesel' Zer-

I) Hartm ann: Versueh mit einem Calorex-Muffelfeuer, Z. d. V. d. 1., 1911, S. 311. 
2) Meier: Gas-und OIfeuerungen, Techn. Mitteilungen, 1915. 
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stauber erfordert natiirlich eine wesentlich hohere Dampfpressung, da em 
grofier Teil des Drucks im Injektor verloren geht. 

Eine weitere Zerstauberkonstruktion zeigt Abb. 69 u. 70. Das 01 stromt, 
durch ein Nadelventil regelbar, zentral dem Zerstauber zu. Dieses zen
trale Rohr lafit sich durch 

Abb. 69 und 70. 

eine Uberwurfmutter, we1che 
in eine Ringnut des Olrohres 
eingreift, axial verschieben, 
da das Olrohr durch eine 
Schraube und Langsnut an 
einer Drehung verhindert ist. 
Hierdurch 1aBt sich vermit
te1st des konischen Kopfes 
am Olrohr der Dampfaustritt regeln. In den konischen VentiIsitz miin
den eine Anzah1 feiner Bohrungen, durch welche das 01 an der Stelle 
grofiter Dampfgeschwindigkeit austritt. Durch diese Ausbildung des Diisen
kopfes erbalt die Flamme eine hoh1kegelige Form. 

Durch eine zweite Ausbildung des Diisenkopfes nach Abb. 70, welche 
nach einem ahnlichen Prinzip erfoIgt, wird ebenfalls eine kegelige Form 

Abb.71. 

der Flamme erzielt. Der Zerstauber kann auch mit 
Luft betrieben werden, er arbeitet mit Luftpres
Bungen von 0,08 Atm. aufwarts. 

Abb. 71 1) zeigt den Wolff-Zerstauber, welcher 
mit HeiBdampf be
trieben wird.DasHeiz-
01 wird zentral dem 
vorderen Teil des Zer
staubers zugefiihrt. 
Der Dampf stromt 

zunachst durch einen ringfOr
migen Schlitz zwischen Gebause 
und Olrohr in einen vor dem 01-
austritt befindlichen Raum und 
von da, mit dem feinzerstaubten 
01 gemischt, durch einen flachen 
Schlitz in die Feuerung. Der 

Dampfbedarf betragt etwa 0,235 kg pro kg 01. Er wird um so nied
riger, je hoher Dampfpressung und Uberhitzung. 

Abb. 72 2) zeigt den Dragu-Zerstauber, welcher in groBem Mafistabe bei 
Lokomotivfeuerungen der rumanischen Staatsbahnen Verwendung gefunden 
hat. Der Zerstauber gehort zu den Konstruktionen mit regelbarer Dampf
und Olaustrittsofl'nung. Er besteht aus einer Dampfdiise, welche mit einem 
AuBengewinde im Gehause drehbar gelagert ist und daher durch Drehung in 

1) Glasers Annalen, 15.1.1918. 
2) SuJ3mann: Olfeuerung fiir Lokomotiven. 
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~xialer Richtung verschob en werden kann, wodurch eine Regelung des 
Olausflusses bewirkt wird. Die Dampfmenge wird durch eine in der 
Dampfdiise zentral angeordnete Nadel, derett hinteres Ende ebenfalls mit 
Gewinde versehen ist, geregelt. 
Die Ausnutzung der kineti
schen Energie des Dampfes im 

Abb.72. 

Dragu-Zerstauber ist verhaltnismaBig giinstig, da die Diise auf weitest
gehende Umsetzung des Drucks in Geschwindigkeit berechnet ist. 

Anstatt den Brenner so auszubilden, daB er eine Reinigung der 
verschiedenen feinen Offnungen wahrend des Betriebes ermoglicht, ist 

r=--.,.,=----~..... es UJ1ter Umstanden 

Abb. 73 und 74. 

richtiger, ihn bzw. 
die ganze Olfeue
rungsanlage so aus
zufUhren, daB ein 
Verstopfen iiber
haupt nicht moglich 
ist. Der Zerstauber 
bat dann den Vor
teil, daB er iiber
haupt keiner War
tung bedarf. Ein 
Beispiel einer der

artigen Ausfiihrung zeigen Abb. 73 und 74 1). Der SuBmann-Zerstauber 
besteht aus einem Diisenkorper, in welcbem iibereinander zwei Kanale 
von recbteckigem Querschnitt liegl'lll. Durch den unteren stromt Dampf, 
durcb den oberen 01. Auf der Miindungsseite ist der Zerstauber durch 
eine Platte verschlossen, welche, wennsie abgenutzt ist, ausgewechselt 
werden kann. Durch einen schmalen Schlitz tritt der Dampf aus und 
erfaBt das von oben auf ihn herabflieBende 01. 

Mit diesem Brenner hat SuBm ann eine groBere Anzahl von Versuchen 
an preuBischen Staatsbahnlokomotiven ausgefiihrt und guteErgebnisse erzielt. 

Abb. 75 u. 76 zeigt einen Zerstauber von Essich. Er besitzt eine Ex
pansionsdiise fUr den Dampf, deren Querschnitt durch eine Spindel mit 

1) Su13mann: Olfeuerung fUr Lokomotiven. 
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schlankem Konus geregelt wird. Der Dampf wird ihr durch tangentiale 
Schlitze angefiihrt, welche durch eine zur Duse konzentrische Buchse teil
weise abgedeckt werden konnen. Hierdurch kann die Streuung des Dampf
strahles nach Verlassen des Zerstaubers geregelt werden. Das 01 wird an der 
Stelle gro£ter Ge
schwindigkeit dem 
Dampfstrahl an 
mehreren Stellen 
angeflihrt. 

Abb. 77 und 78 
zeigt einenDampf
zerstauber, Bauart 
Holden, wie er bei 
den Osterreichi
schen Staatsbah
nen eingeflihrt ist. 

Abb. 75 und 76. 

Er besteht aus einem Gehause a, welches ein guileisernes fl.aches Mund
stuck b besitzt. 1m Gehause befinden sich drei konzentrische Dusen; 
der zwischen der inneren und mittleren stromende Dampf saugt durch 
die innere Diise Luft an, und das so gebildete Dampf-Luftgemisch reiilt 

flV05stroindtJse 

b 

Abb. 77 un I 7 • 

das 01, welches zwischen der auileren und mittleren Duse stromt, mit 
sich und schleudert es fein verteilt in die Feuerung, wobei durch das 
Hache Mundstuck eine facherformige Flamme erzielt wird. 

Einige 'Yeitere Konstruktionen d,er Firma Gebr. Korting Aktienge
sellschaft zeigen die Abbildungen 79-84. 
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Die Abbildungen 79-82 zeigen zwei Ausfiihrungsformen des Dampf
strahlzerstaubers. Bei beiden tritt das 01 aus einer zentral gelagerten 
Diise aus. Die Zufiihrung des Zerstaubungsdampfes bzw. Luft wird bei 
dem Zerstauber nach Abb. 79 u. 80 durch eine Anzahl kreisformig urn 
die Oldiise herum gelagerter Bohrungen bewirkt. 1m Gegensatz hierzu 
tritt bei dem Zerstauber nach Abb. 81 u. 82 der Zerstaubungsdampf aus 
einer Ringdiise heraus. Der erstgenannte Zerstauber ergibt eine weiche 
Flamme, da die Energie des Dampfstrahles kurz hinter dem Zerstauber 

Abb.79 und 80. 

bereits gebrochen iat. Die Flamme mu.G hierbei also sehr gut gefiihrt 
sein. Sie ist verhaltnisma.Gig kurz und geeignet fiir kurze Verbrennungs
raume. 1m Gegensatz hierzu ergibt der Zerstauber nach Abb. 81 u. 82 
eine lange, verhaltnismafiig steife Flamme. 

Der in Abb. 83 u. 84 dargestellte Brenner ist ein Dampfstrahl-Zen
trifugal~erstauber, der aber auch mit Druckluft betrieben werden kann. 
Es wird bei ihm also sowohl das Zerstaubungsmedium als auch das 01 
selbst unter Druck zugefiihrt. Dieser Brenner vereinigt in sich die Vor
teile der reinen Zentrifugal- und reinen Dampfstrahlzerstaubung. Gegen
iiber der reinen Zentrifugalzerstaubung hat erden Vorteil einer grofieren 
Regulierfahigkeit l da mit Riicksicht auf die Mitwirkung des Dampfes bei 
der Zerstaubung mit dem Pumpimdruck ganz erheblich we iter herunter 
gegangen werden kann. Die Flamme bei dem DampfstrahlTZentrifugal
zerstauber ist viel stabiler als bei der rein en Zentrifugalzerstaubung. 
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Abb. 81 und 82. 

Abb. 83 und 84. 
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IV. Die Hilfsmaschinen und Apparate der 
Olfeuerungstechnik. 

OIbeforderung. Die Befiirderung des 'Oles geschieht, soweit nicht 
Tankschifl'e in Fragekommen, durch besonders konstruierte Kesselwagen 
oder Fasser. Diese Kesselwagen fassen 15-17000 kg 01. Nach den 
behordlichen Vorschriften muB der Laderaum voll ausgenutzt werden. 
Die Kesselwagen sind meistens mit einem Ablaufstutzen von 100 mm 1. "V. 
ausgestattet und haben eine Reizvorrichtung, deren Anschliisse nach den 
Normalien der Reichseisenbahn durchgebildet sind, zum Anwarmen des 
Oles bei kalter Temperatur. Das Anwarmen ist notig, urn ein vollstandiges 
Entleeren des Kesselwagens zu ermoglichen. Von der Reizeinrichtung mull 
vor Beginn des Entleerens bei kalter Witterung Gebrauch gemacht werden. 
Die Auskristallisationen, welche bei Abkiihlung und langerer Lagerung 
im Kesselwagen entstehen, sind natiirliche und wertvolle Bestandteile des 
Oles, die sich durch Erwarmen auf ungefiihr 600 und Umriihren leicht 
wieder verfliissigen lassen. 

OIbehiHter. NaturgemaB mull jede Olfeuerungsanlage auch eine 
entsprechende Tankanlage haben, die zweckmaLlig unterirdisch angebracht 
wird und so groLl zu bern essen ist, daLl auch beim Ausbleiben einer 01-
lieferung eine geniigende Reservemenge an Brennstofl'vorhanden ist. Bei 
Kesselwagenbezug ist eine MindestgroLle von etwa 20-25 cbm erforder
lich. Die Lage der Behalter ist so z~ wahlen, daLl das Reizol durch eine 
einfache Rinne mit natiirlichem Gefiille yom Kesselwagen in die Behalter 
flieLlen kann. Als Vorratsbehiilter eignen sich gebrauchte Dampfkessel, 
die nach Entfernung der Flammrohre oldicht gemacht werden. Es emp
fiehlt sich, die Olbehalter mit einem saurefesten Anstrich zu versehen, da 
fast alle Ole einen gewissen Gehalt an Sauren besitzen. 

Da speziell SteinkohlenteerOl einen groLleren Gehalt an Naphthalin 
aufweist, welches sich bei Abkiihlung in Kristallform ausscheidet, so sind 
dill BeMIter mit einer Reizung, moglichst auch mit einem Riihrwerk zu 
versehen, damit eine Ausscheidung des Naphthalins im Behalter ver
mieden und ein gleichmaLlig auf aIle J ahreszeiten verteiIter N aphthalin
gehalt erreicht wird. 

Bei kleinen Anlagen wird zweckmaLlig auLler dem Rauptbehalter 
ein kleinerer Behalter, welcher den Tagesbedarf faLlt, iiber del' betrefl'en
den Feuerstelle angeordnet. Die Versorgung dieses BehaIters mit HeizOl 
kann durch eine einfache Handpumpe erfolgen. Bei groLleren Anlagen 
wird in einer gewissen Rohe iiber den Feuerstellen ein Zwischenbehalter 
angeordnet, welcher durch eine maschinell betriebene Pumpenanlage 
standig mit Heizol versehen wird, wobei dE!r Fliissigkeitsspiegel durch 
eine von diesem Zwischenbehalter zum Hauptbehalter zuriickfiihrende 
Uberlaufleitung geregelt wird. Derartige Zwischenbehalter werden, wenn 
sie nicht allzu groBe Dimensionen aufweisen, zweckmaLlig geschweiLlt 
und verzinkt ausgefiihrt. Auch diese miissen mit einer Heizung versehen 
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werden, um eine AusBcheidung von Naphthalin, welches die Rohrleitungen 
schliel3lich verstopfen wlirde, zu vermeiden. 

An jeder Stelle, wo 01 aus der Leitung in einen Behalter iibertritt, ist ein 
herausnehmbares Sieb anzuordnen, des sen Maschenweite etwa 1 mm betragt. 

Bei Verfeuerung von Naphthalin, welches in festem Zustand in den 
Behalter gegeben wird,· ist eine besonderskraftige Heizung des Behalters 
auszufiihren und derselbe auLlerdem nach auLlen mit Warmeschutzmasse 
zu umkleiden. 

Die Hohe, in· welcher solche Zwischenbehalter angeordnet werden, 
ist nach folgenden Grundsatzen zu bern essen : Bei groLlen Gefallhohen 
und kleinen in der Zeiteinheit zu verfeuernden Olmengen ergeben sich 
flir die zur Olregelung dienenden Nadelventile sokleine Durchgangs
querschnitte, daLl diese durch die im cn frei schwebenden kleinen Naph
thalinkristalle, welche an der Stelle engsten Querschnitts sich stauen, immer 
mehr verengt werden, so daLl mit der Zeit eine starke Verringerung der 
Olzufuhr eintritt, welche unter Umstanden zu einem Erloschen der Flamme 
flihren kann. Aus diesem Grunde solI je nach der betrefi'enden stiindlich 
zu verfeuernden Olmenge das Gefalle eine gewisse Hohe miiglichst nicht 
iiberschreiten. Umgekehrt ergeben sich bei griiLleren zu verfeuernden 
Olmengen und kleinem Gefalle unniitig groLle Ventilquerschnitte. Zweck
maBig wird die Gefallhiihe nach folgender Formel bemessen: 

h= 0,05 Q, 
wobei h in m, die stlindliche Olmenge Q in kg gem essen ist. h soIl nicht 
kleiner als 0,2 m gewahlt werden. Bei einer groLlen Olfeuerungsanlage 
mit mehreren Feuerstellen ergibt sich hieraus flir jede Feuerstelle eine 
andere GefalIhiihe, was praktisch nicht ausgeflihrt werden wird. Es 
wird hier zweckmaLlig sein, die kleinste errechnete Gefallhiihe auszu
fiihren und damit zugunsten der Betriebsicherheit der kleineren Feuer
stellen eine etwas teuerere Ausflihrung der Regulierungsorgane der 
griiBeren B,'enner in Rauf zu nehmen. 

Olleitungen. Die Weite der Olleitungen solI flir kleine Anlag~.n 
nicht unter 3/8" betragen. Diese Abmessung geniigt bis zu 40 kg OJ 
stlindlich. Bei schwer fliissigen Brennstofi'en mit mangelhafter V orwarmung 
ist natiirlich eine weitere Leitung zu verwenden. AIle Olleitungen sollen 
miiglichst heizbar gemacht werden. In einfachster Weise geschieht dieses 
dadurch, daLl m'<1n parallel zu der Olleitung eine Dampfleitung legt und 
diese gemeinsam mit einer Isolierung umgibt. Die Verbindungsstellen der 
kleinen Rohrleitungen werden durch Rohrverschraubungen mit MetaIlkonus 
hergestellt. Bei Flanschrohrleitungen benutzt man zweckmaLlig als Dich
tungen in Leim getrankte Pappe oder Asbest; Gummi darf keinesfalls 
verwandt werden, da das Material durch 01 stark angegrifi'en wird. Als 
Dichtungsmaterial flir Mufi'enrohre hat sich eine Mischung von BIeiglatte 
und Glyzerin bewahrt. Flir biegsame Leitungen, welche in einzelnen Fallen 
niitig sind, sollte nur Metallschlauch verwandt werden, der von vielen 
Spezialfirmen hergestellt wird. 
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Olventile. Zur Regelungdes Olzuflusses werden bei kleineren Cll
mengen unter 50 kg pro Stun de Nadelventile mit einem Erzeugungswinkel 
des Dichtungskegels von 20-45 0 verwendet. AlB Material fUr die Ventil
sitze empfiehlt sich Bronze, fUr die Nadel Stahl. 

Wenn die Bemessung des Olgefalles na~h der oben erwiihnten Formel 
h = 0,05 Q erfolgt,so ist die lichte Weite des Olventils in mm nach 
folgender Formel zu bemessen: 

d=yQ 
Urn nicht zu kleine Ofl'nungen, welche aus den fruher erwiihnten 

Grunden leicht einem Verstopfen ausgesetzt wiiren, zu erhalten, empfiehlt 
es sich, bei kleinen Olmengen auch kleine Olgefiille zu verwenden. Bei 
sehr geringen Olmengen (unter 3 kg pro Stunde) werden bisweilen, urn 
eine Ruckwirkung der Niveauschwankung des Behiilters auf die AusfluB

menge zu vermeiden, in der Olleitung 
Schwimmer mit selbsttiitiger Niveau
regulierung nach Abb. 85 angeordnet, 
und zwar so, daB der Spiegel des 
Schwimmertopfes auf dem Niveau der 
OlausfluBofl'nung des Zerstiiubers liegt. 
Der RegIer besteht aus einem Ge
hiiuse, in welch em ein Schwimmer an
geordnet ist, deBsen Nadel, wie bei 
einem Vergaser, bei erreichtem Niveau 
den OlzufluB absperrt. Wird dann der 
in der Abbildung rechts oben sichtbare 
AnschluB mit dem unter Luftdruck 

Abb.85. 
stehenden Gehiiuse des Zerstiiubers ver

bunden, so wirkt der Druck, dessen GroBe durch ein Nadelventil ge
regelt werden kann, auf den Fliissigkeitsspiegel, so daB, wenn vermittelst 
des Nadelventils die Olzufuhr zum Zerstiiuber einmal eingestellt ist, das 
Verhiiltnis Luft zu 01 bei jeder Veriinderung des Winddrucks konstant 
bleibt. Es geniigt also in diesem Falle, zur Regulierung der Leistung des 
Brenners den Luftdruck zu veriindern, wiihrend sich die Olmenge selbst
tiitig der Luftmenge anpaBt. 

Bei solchen Feuerungsanlagen, welche eine genaue Einstellung er
fordern: die moglichst dauernd beibehalten werden solI, empfiehlt es sich, 
die. Regelung von der Absperrung der Olzufuhr zu trennen, d. h. fUr 
beide Zwecke gesonderte Organe zu verwenden. Es kann dann die ein
mal eingestellte GroBe der Olzufuhr, welche moglichst aus einer Skala zu 
ersehen sein solI, dauernd beibehalten werden. Die AuBerbetriebsetzung 
erfolgt dann nicht, durch das Regelventil, sondern durch das Absperrventil. 

Abb. 86 und 87 zeigen ein Olregelventil fUr Lokomotivolfeuerung 
Bauart Holden. 

Die meisten Olbrenner werden mit einem besonderen Olregulierventil 
geliefert, fiir welches viele Firmen ihre besondere Konstruktion haben. 
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Da die Olventile eine sehr genaue Ei'nstellung zulassen miissen, die in 
der Regel auf einer Skala sichtbar ist, ist es zweckmiiBig, eine volle 
Umdrehung der Spindel fUr die Regulierung zu verwenden. 

OIpumpen. Soweit Anlagen, welche nicht mit Oldruckzerstiinbern 
arbeiten, in Frage kommen, dienen die Olpumpen lediglich zum Fordern 
in den Zwischen- bzw. Tagebehiilter. Hierfiir 
werden fiir kleinere Anlagen von Hand betiitigte 
Fliigelpumpen, beispielsweise Allweiler Pumpen, 
verwendet. Bei Anlagen, welche mit PreBluft oder 
Gebliisewind von mehr als 1000 mm WS arbeiten, 
kann auch die PreLHuft als Forderinittel benutzt 
werden, indem das in einem geschlossenen BehiiIter 
unter der Feuerstelle befindliche 01 dem Zerstiiuber 
zugefUhrt wird. Ebenfalls liiBt sich Kohlensiiure 
in Flaschen in Verbindung mit einem Reduzier
ventil zur For~erung des Ols benutzen. Bei gro
Ben Anlagen, insbesondere bei solchen mit Druck
zerstiiubern, werden mit Dampf betriebene Plunger 
Pumpen verwandt, weniger Zentrifuglllpumpen. 

Es ist von groBer Wichtigkeit, daB die Pum
pen, von deren guter Funktion der ganze Betrieb 
der Olfeuerung abhiingt, auBerordentlich betriebs
sicher sind. Deswegen ist es bei groBen An
lagen unbedingt sicherer, mit zwei Pumpen zu 
arbeiten, welche wechselseitig eingeschaltet werden 
konnen, damit bei dem Versagen einer Pumpe die Abb. 86 und 87. 

andere in Betrieb gesetzt werden kann. Bei 
Schiffsolfeuerungen sind ohnehin immer Reservepumpen notig. 

OlfiIter. Von groBer Wichtigkeit fiir dauernd storungsfreies Ar
beiten einer Olfeuerungsanlage ist die 1\.nordnung von FiItern zur Zu
riickhaltung des in dem 01 enthaltenen Schmutzes und etwaiger N aph
thalinkristalle. Man unterscheidet GrobfiIter, Mittelfilter und Feinfilter. 
Die Grobfilter werden iiberall da angeordnet, wo das 01 aus Kesselwagen 
oder Fiissern in die Hauptbehiilter eingefiillt wird. Diese Grobfilter 
miissen in einfacher Weise herausnehmbar und reinigbar sein. 

Schon bei Ubernahme des Oles aus dem Kesselwagen sollte ein Uber
nahmefilter eingeschaltet werden, damit keine Verunreinigungen in den 
Vorratsbehiilter kommen. Eine sehr zweckmiiBige Konstruktion eines'sol
chen Ubernahmefilters von den Vulkanwerken zeigt Abb. 88. Solche Filter 
werden von 60 mm 1. W. bis 200 mm 1. W. gebaut. Das Filter ist zylin
drisch, wie strichpunktiert gezeichnet, und durch Losen der Deckelschrauben 
leicht nach oben herauszuziehen und zu reinigen. 

Die Mittelfilter werden in den Hauptleitungen oder in den Zweig
leitungen angeordnet. Es ist von groBer Wichtigkeit, daB sie moglichst 
wiihrend des Betriebes gereinigt werden konnen. ' In dies em Falle 

Essich, (jlfeuerungstechnik. 3. Auf!. 4 
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muss en sie paar,weise angeordnet und durch entsprechende Ventile oder 
Hiihne abwechselnd aus- und einzuschalten sein. Die Konstruktion 
eines solchen Filters zeigt Abb. 89. Der Filter besteht aus einem Ge
hiiuse, welches einen kegelfiirmigen Siebeinsatz enthiilt. Das Gehiiuse 

¥-f~ .. - (filter 
I , 
i ' I 

Abb.88. 

ist durch einen eingeschliffenen 
Deckel mit konischem Sitz, der 
durch einen Bugel mit Druck
schraube abgedichtet wird, ver-

schlossen. Ei
ne weitere 
Konstruktion 
eines Mittel
filters zeigt 
Abb.90. Der 

AbschluEdeckel, welcher gleich
zeitig an seinem unteren Ende 
das zylindrisch geformte Sieb 
triigt, ist durch einen Bugel, 
welcher nach Lasung einer Kne
belschraube zur Seite geklappt 
werden kann, angepreEt. Das 
01 tritt rechts unten ein, Un
reinlichkeiten setzen sich' also 
an der AuEenseite des Filters 
ab, das gereinigte 01 tritt im 

oberen Teil des Gehiiuses aus. Ein unterer durch einen Stopfen oder 
Hahn verschlossener AnschluE dient zum Ablassen des Schmutzes. 

Feinfilter werden zweckmiiEig vor jedem Brenner angeordnet. Ihre 

Abb.89. Abb.90. Abb.91. 

Maschenweite sol1 70-100 pro Zoll betragen. Abb. 91 zeigt die Kon
struktion eines derartigen Feinfilters. Das Gehiiuse ist nach unten ver
schlossen durch einen Stopfen, welcher mit Gewinde versehen ist. In 



§"
'~

 
'" 

.....
. 

g..
 s

· 
'"

 
p

"
 

.... 
'" 

'" 
.... 

0
: 
~
 

8 
I:>

" 
.... 

'" '" 
p

"
 

I:D
 

00
 

aJ
 

cc' 
00

 cr
' 

a;.
 <

I 
c
r'

''
' '" 

<I
 

cr
' 

o 
~
 

~
 
~
 

p
"
 

~ 
'" 

~ 
? 

t;:
> ~ 

tj
 

!;; 
~
 
~
 

0
: 

1:>
" 

....
.. 

1-
"

' 
:=t

 
~
 

.... 
~
 
~
 

'" ::l 
<I

 o 
~
 
~
 

~
 

p
"
g

..
 

'" 
'" 

~
 
~
 

8: 
s· 

.... 
>1

>0
 

p
"
 

p
"
 

* 
~ 

~ 
'" g.
.~

 
(I

) 
~
 

.....
 '"

 
~ 

'" 
(I

) 

'" 
s· J

j. 

l1
0c

h 
de

n
 B

re
tr

lf
e

rn
 

-
A

nh
ei

zl
ei

ft
nr

. 
~
 

If
 

D
am

p{
'

le
itl

N
Tg

 
G

 

~
 

I I 
I 

I 
L 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 -.l

 

i 
~;

 
iL

J 

E
 

*
-

A
n

h
ei

zl
ei

lt
m

 

A
b

b
.9

2
. 

I I 
---1

 

Il
nh

ei
zi

il
 

~
 

Sa
ug

el
ei

lu
"g

 

.o
m

 O
jl

tr
nk

 

+
-

A
 O

ld
am

p
fp

u
m

p
e.

 
B

 
W

as
se

ra
bs

ch
ei

de
r 

m
it

 I 
K

on
de

ns
w

as
se

ra
bl

ei
te

r·
 

C
 T

h
er

m
o

m
te

r 
i.

 d
. 

S
au

ge
le

it
un

g.
 

D
 F

il
te

rs
y

st
em

 m
it

 2
 D

re
iw

eg
hl

lh
ne

n.
 

E
 

D
ru

ck
w

in
dk

es
se

l 
m

it
 M

an
om

et
er

. 
F 

tl
b

er
d

ru
ck

v
en

ti
l.

 
G

 O
Iv

or
w

ll
rm

er
. 

H
 

T
h

er
m

o
m

et
er

 i.
 d

. 
D

ru
ck

le
it

ll
ng

. 
J 

D
re

iw
eg

ha
hn

 i
. 

d.
 S

au
ge

le
it

un
g 

. 
K

 
D

re
iw

eg
ha

hn
 i

. 
d

. 
D

ru
ck

le
it

u
n

g
. 

L
 

H
an

d
p

u
m

p
e:

zu
m

 
A

nh
ei

ze
n.

 
M

 D
re

iw
eg

ha
hn

 i
. 

d.
 H

an
d

p
u

m
p

en
-S

au
g

el
ei

tu
n

g
. 

N
 D

u
rc

h
g

an
g

sh
ah

n
 i

. 
d.

 
D

ru
ck

le
it

u
n

g
. 

0 
D

re
iw

eg
h

ah
n

 i
. 

d.
 D

ru
ck

le
it

u
n

g
. 

S' 
~ 

(I
) 

en
 

~ 
'" 

8
8 

~
o
o
 

....
....

.. 
(I

) 
0 

"
''
t:

! 
~C

ti
-'

 
;0

: 
~
 

ffi
l f'
"
c
r'

 '" 
tj

§
' 

'"
 

p
"
 

'" 
'" 

8 
....

 
'"

 
tt

l 
....

....
... 

....
.. 

c>
 

~
 

I:>
" 

~.
 
~.

 
M

-
1:1

 

8 
r!l

 
..

..
. 

1
-'

. 

...
. 

::i?
 

p
,
,
~
 

'" 
~ 

S 
~
 

r!l
g.

. 
o 

'"
 

't:
! 

!o
j 

'='
> 

'"
 

I:D
 

~
 
~
 

§"
'~

 
'" 

.....
 

g.
.~

 
'" 

S 
S·

 0
 

;0
 .: al
i' 

cr
' '" ;jl ~
 

~
 

~
t
z
j
 

'"
 

1:1
 

..
..

 
p

"
 

~ 
'" 

tj
 

a;.
 ~ ~ S po

 
co

 
C>

 
~
 

S·
 

~ § P
- p..
 

'"C
 

'"C
 ~ ~
 '" P


et>

 .., g:
 

CO
> 51 .... § O

Q
 

~
 

et>
 g. 1:1
 P 0
1

 
I-

'"
 



52 Die Hilfsmaschinen und Apparate der Olfeuerungstechnik. 

dem Stop fen angeordnete Bohrung nach einem zwischen Gehause und 
Stopfen befindlichen Ringraum, welcher mit der Abflu1\offnung durch eine 
Bohrung in Verbindung steht. Der Stopfen ist an seinem unteren Ende 
mit einem Vierkant versehen; nach Herausschrauben des Stopfens nebst 
Sieb lauft der angesammelte Schmutz nach unten abo 

Die Anordnung einer Filter- und Pumpenanlage fUr Olfeuerung 
System Karting an einem Schiffskessel zeigt Abb. 92. 

Abb.93. 

Vermittels einer durch Dampf angetriebenen 
Plungerpumpe wird das 01 yom Tank durch 
einen Filter gesaugt und nach dem Windkessel 
gedriickt. Von dort stromt es durch einen mit 
Dampf geheizten V orwarmer zu den Zerstau
bern. Zuviel gefOrdertes 01 flie1\t durch ein 
Uberlaufventil yom Windkessel nach der Saug
lei tung zuriick. Zur ErhOhung der Betriebs
sicherheit sind Pumpen und Filter doppelt aus
gefiihrt und konnen durch Dreiweghahne einge
schaltet bzw. zur Reinigung ausgeschaltetwerden. 

Olvorwarmer. Bei Olfeuerungsanlagen, bei 
denen es sich um die Notwendigkeit schneller 
Inbetriebsetzung handelt, wird vor dem An
heizen zweckma1\ig nicht das gesamte im Be
halter enthaltene 01 vorgewarmt, sondern ledig
lich die jeweils zum Brenner fliel3ende Menge. 
Abb. 93 zeigt die Konstruktion eines derartigen 
Anheizvorwarmers der Westfalischen Maschinen
bau-Industrie in Neubeckum. Der Vorwarmer 
enthalt in seinem unteren Teil die Heizfl.amme 
und wird mit Petroleum beheizt. Der wesent
liche Teil desselben besteht aus zwei inein-

andergesteckten Rohren, von denen das innere mit einer gewindeartig ein
geschnittenen Spirale versehen ist, durch welche das vorzuwarrnende 01 
stromt. 1st der V orwarrner verschmutzt, so konnen die beiden Rohre aus
einandergezogen und gesaubert werden. 

Einen Olvorwarmer fUr gro1\e Leistung zeigen Abb. 94-96 I). 
Abb. 97-99 zeigen einen Olvorwarmer, Bauart Holden, wie er bei der 

LokomotivOlfeuerung der Osterreichischen Staatsbahnen verwendet wird. 
Die Gebliise. Als Geblase zur Lieferung der Zerstaubungs- und 

Verbrennungsluft finden je nach der Gro1\e der zu erzeugenden Luft
pressung und der Luftmenge Ventilatoren, Rootsblower, Kapselgeblase 
und Kompressoren Verwendung. Ventilatoren werden irn allgemeinen 
nur fUr Pressungen bis 700 mm WS benutzt und dann meist mit direktem 
elektrischem Antrieb bei einer Drehzahl von 2900-3000 pro Minute 

1) S ch wei tzer: RohOlfeuerung.in mexikanischen Hiittenwerken, St. u. E. 1916. 
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ausgefiihrt. Bei kleineren Luftmengen und bei groBeren Pressungen 
werden auch Kapselgeblase und Rootsblower verwendet. Del' Nachteil 
dieser Geblase ist, daB sie bei konstanter Tourenzahl eine konstante 
Luftmenge ergeben und die nicht benotigte Luftmenge durch einen Ab
lufthahn entweichen muB. 

Del' hierdurch entstehende Verlust ist verhaltnismaBig gering, da ja 
keine groBe Energie fUr die Pre.Blufterzeugung im ganzen aufgewandt 
werden muB. Kompressoren finden im allgemeinen fUr Olfeuerungsanlagen 
weniger Verwendung, da sie einmal in der Anschaffung zu teuer sind und 
auBerdem auch mehr Bedienung erfordern. 
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Abb. 94 bis 96. 

Bei der Bemessung del' GroBe der Geblase iet ein Verbrauch von 
mindestens 15 cbm Luft pro kg 01 zugrunde zu legen. 

Besonders vorteilhaft ist bei mittleren und kleinen Anlagen die Ver
wendung solcher Zerstauberbrenner, welche mit einer Pres sung von 
<::: 100 mm WS arbeiten, wei! Ventilatoren mit derartigen Pressungen fast 
in jedem groBeren industriellen Betriebe fiir Schmiedefeuer Verwendung 
finden und sich daher in solchen Fallen die Aufstellung besonderer Ge
blase fiir die Olfeuerung eriibrigt. 

Luftleitungen. Piir mittlere und groBe Pressungen finden Gas
rohre und nahtlose Stahlrohre Verwendung. Fiir Ventilatorwindleitungen 
werden gefalzte oder autogen geschweiBte Blechrohre handelsiiblicher Be
schaffenheit verwendet, welche entweder ineinandergesteckt und verlotet 
oder stumpf aneinandergeschweiBt werden. 
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Die lichte Weite der Windleitungen solI immer reichlich genommen 
werden, urn einen Druckverlust zu vermeiden. Fiir kurze Leitungen ge
niigt die Anschlufiweite des Luftzl1fiihrungsstutzens am Brenner. Langere 
Leitungen werden zweckmafiig mit einem grofieren Querschnitt ausgefiihrt. 
Unter der Voraussetzung, dafi der Luftdruck 200 mm nicht iibersteigt, 
gestattet die nachstehende Faustformel den lichten Durchmesser in Milli
meter einer Luftleitung zu berechnen. 

Es sei Q die stiindliche Olmenge in kg, P der Druckverlust in der 
Rohl'leitung in mm WS, a das Verhaltnis der durch die Diise gehenden 
Luft zur gesamten Verbrennungsluft. Dann ist 

VQ·a 
d = K -,-=- mm. Vp 

Hierbei ist der Faktor K bei kurzer, gerader Leitung mit 60, bei langer 
Leitung mit Kriimmern mit 80' einzusetzen. Der Druckverlust kann bei 

------+---;--+ 

Abb. 97 bis 99. 

lieizoJ 

Ventilatorenbetrieb mit 15-20 % der Pressung im Zerstauber gewahlt wer
den, bei Rootsblowern ist er wegen der stofiweisen Forderung etwas hoher. 

Zur Regelung der Luftmenge werden sowohl Hahne wie auch 
Drosselklappen und Ventile verwandt. Die Konstruktion derselben ist, 
insbesondere bei niedrigen Pressungen, so zu wahlen, dafi sich bei voller 
Offnung eiD. moglichst geringer Druckverlust durch das Regel- bzw. Ab
sperrorgan ergibt. 

Einrichtuugen zurVerfeuerung von Naphthalin. Im Prinzip stimmt 
die Verfeuerung von fliissigem N aphthalin mit der von Heizol vollig iiber
ein; es sind jedoch einige zusatzliche Bedingungen zu beachten, welche 
gewisse Einrichtungen notwendig machen. Diese dienen im wesentlichen 
dazu, daB N aphthalin zu verfliissigen und das verfliiBsigte N aphthalin auf 
seinem Wege vom Tank bis zum Austritt im Zerstauber am Wieder
erstarren zu verhindern. 
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Das Naphthalin wird in einem mit einem lose aufgelegten Deckel ver
schlossenen Behalter geschmolzen. Die Beheizung kann erfolgen durch 
offenes Feuer, durch Abgase aus Feuerungen, durch Dampfmantel oder 
endlich durch eine eingebaute Dampfschiange. Naphthalin dehnt sich beim 
Ubergang aus dem festen in den fliissigen Aggregatzustand aus. Dieser 
Ausdehnung mull Rechnung getragen werden, sonst kann ein Platzen 
des Behalters eintreten. Bei von aullen beheiztem Behalter schmilzt das 
Naphthalin am Rand zuerst, der feste Klumpen kann sich also ausdehnen. 
Auch bei Beheizung durch eine Dampfschiange am Boden besteht keine 
Gefahr, wenn diese nach oben herausgefiihrt wird und dadurch dem unten 
schmelzenden Naphthalin eine Ausdehnung langs des Heizrohrs nach oben 
ermoglicht. Bei Beheizung durch eine Feuerung ist Sorge zu tragen, 
daB aus dem Behalter aufsteigende Dampfe oder iiberflieBendes Naphthalin 
nicht in die Feuerung gelangen konnen. 

Am vorteilhaftesten ist eine Heizung durch eine Warmequelle, welche 
unter allen U mstanden jederzeit zur Verfiigung steht. 

Zum Zuriickhalten etwaiger Verunreinigungen ist auch bei NaphthaIin
feuerungen am Auslauf aus dem Behalter ein reichlich bemessener Filter 
mit auswechselbarem Einsatz anzubringen. 

Die Rohrieitung mull vom Tank bis zum Zerstauber beheizt werden 
und ist daher moglichst kurz zu machen. Die Beheizung erfolgt am 
besten durch parallele Verlegung einer Heizdampfleitung und Umwickelung 
derselben mit einer gemeinsamen Isolation. Die Beheizung mull sich 
auch auf eventuell in die Rohrleitung geschaltete Absperrorgane oder 
sonstige Apparate erstrecken. 
Die Leitung solI nach dem Zer
stauber zu iiberall Gefalle haben, 
damit man bei AuBerbetrieb
setzung das Naphthalin aus den 
Rohrieitungen auslaufen lassen 
kann. 

1m Zerstauber selbst halt 
sich im Betriebe das N aphthalin 

zum 
Brel7l7er 

Abb.l00. 

von selbst fliissig infolge der Riickstrahlung der Flamme. Beim Anheizen 
jedoch muB fiir eine geniigende Erwarmung des Brenners Sorge getragen 
werden. Dies kann z. B. durch eine Lotlampe erfolgen, oder aber durch 
Beimischung von iiberhitztem Dampf zur Luft. Die Mischvorrichtung wird 
zweckmallig so eingerichtet, dall. die Geschwindigkeit des ausstromenden 
Dampfes zum Ansaugen von Luft nutzbar gemacht wird (s. Abb. 100). 
Bei reiner Dampfzerstaubung ist eine besondere Beheizung des Zerstau
bers natiirlich iiberfliissig, ebenso, wenn man zum Anheizen Heizol be
nutzt und erst spater auf N aphthalin umschaltet. 
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v. Kontroll- und Me:f3apparate. 
Es empfiehlt sich, jede Olfeuerungsanlage so aU8zustatten, daB eine 

genaue Betriebskontrolle stattfindet. Zunachst sollte der Verbrauch stets 
festgestellt werden. Am einfachsten geschieht das dadurch, daB 
der Tagestank mit einer Skala versehen wird, so da3 der Ver
brauch taglich abgelesen und in ein Betriebs-J ournal einge
tragen werden kann. 

Fiir die Messung der in der Oldruckleitung jeweils flie-
3enden Olmenge sind Spezialapparate konstruiert worden. Fiir 
die Marine hat in den letzten Kriegsjahren die Firma Gebr. 
Korting, Akt.-Ges., Kortingsdorf, einen OlmeBapparat gebaut, 
welcher die in der Leitung fliellende Olmenge 8ehr genau auzeigt. 
Ahnliche Apparate bringt auch die Firma Siemens & Halske 
in den Handel. - Fiir klein ere Durchflullmengen hat die Firma 
Dr. Sch mi tz & Co., G. m. b. H., Barmen, einen sehr einfachen 
und zuverlassigen Heizolmesser, Abb. 101, konstruiert, welcher 
zur standigen Kontrolle des Olverbrauchs an OIOfen oder son
stigen mit 01 gefeuerten Apparaten dienen solI. Er besteht 
im wesentlichen aus einer parallelwandigen Gla8rohre, in die 
ein KOllUS eingesetzt ist. Innerhalb del' Glasrohre befindet 
sich ein schwebender Indikator, der durch das die Glasrohre 
durchstromende 01 gehoben wird. Dieser schwebende Indikator 
stent sich stets in diejenige Hohe ein, welche der jeweils durch

stromenden Olmenge entspricht. Die geringste Schwankung oder Ver
anderung in der Olleitung wird sofort durch Steigen und Fallen des 

Schwimmers angezeigt. Letzterer gleitet im Glasrohr ab801ut 
reibungslos und ist gut sichtbar. Die Mellskala ist auf das 
Glasrohr direkt eingeatzt. Die Anschliisse an die Olleitung 
werden durch Uberwurfmuttern hergestellt. Zwecks Reinigung 
des Apparates konnen die Uberwul'fmuttern gelOst werden. 
Das Mittelstiick wird herausgenommen und mit etwas Petroleum 
durchgespiilt. 

Diese DurchfluBmesser fiir Heizol werden in verschiedenen 
GroLlen geliefert, und zwar geniigt der kleinste Apparat fiir 
1-101, der groBte fiir 5-1001 in del' Stunde. 

Zu einer ordnungsgemallen Betriebskontrolle gehort auch 
eine standige Beobachtung des Druckes von 01 und Luft bzw. 
Dampf. Hierfiir werden die im Handel iiblichen Manometer 
verwandt. Es gibt aber auch noch einen Spezialapparat fiir 
Olfeuerungen, welcher ebenfalls von' der Firma Dr. Schmitz 
& Co., Barmen, konstruiert ist, s. Abb. 102. Diese Apparate 
dienen zur Messung des Druckes an Rohrleitungen bis zu 

Abb.l02. 6000 mm WS. Der Einbau wird durch direkte Verschraubung 
mit der Rohrleitung durch ein AnschluLlrohr von 1/2" bewirkt. Das In
strument wird mit Quecksilber bis zum Nullpunkt gefiillt nach Abnahme 
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des Kopfstiicks und der Gurnrnidichtung. Damit evtl. StoLle in der Lei
tung sieher aufgefangen werden, ist es notig, das Instrument immer fUr 
das Doppelte des Betriebsdruckes zu wahlen; bei einem Druck von 
800-1000 mm nimmt man zweekrnaLlig einen Messer fUr 2000 mm. 

Zu einer weitergehenden Kontrolle empfiehlt es sieh, in die Olleitung 
Thermometer iiblieber Bauarten einzubauen. Die Untersuchung der Ab
gase auf Kohlensaure oder freien Sauerstofl" wird zweckmaLlig durch 
automatische Kontrollapparate ausgeiibt. 

VI. Die Anwendungsgebiete der Olfeuerung. 

A. Dampfkesselfeuerungen. 
Ortsfeste Kessel. Fiir die meisten Lander ist Olfeuerung fUr orts

feste Dampfkessel teurer als Kohlenheizung. Trotzdem kommen Olfeue
rungen auch zur Dampferzeugung fUr olreiche Lander in Frage. -

Die Konstruktion der Kessel ist im groLlen und ganzen die gleiche 
wie bei Kohlenkesseln. Abb. 103 u. 104 zeigen einen olgefeuerten Dampf
kessel, ausgefiibrt vom Olfeuerungswerk Fulmina. 

Der Raum zwischen Brenner und Feuerbriicke ist so lang gewahlt, 
daLl sich die Flamme voll entwickeln kann. Bei der Anordnung der 
Feuerbriicke ist zu beriicksichtigen, daB diese teilweise bei schwer ver
brennbarem 01 als Ziinder dienen muLl und daher so anzuordnen ist, daB 
sie zu lebhafter Rotglut kommt. Die Fiihrung der Verbrennungsgase er
folgt in iiblicher Weise. 

Abb. 105-107 zeigen einen mit Schnabel-B one-Feuerung ausge
riisteten Flammrohrkessel der Berlin-Anhaltischen lUaschinenbau-A.-G.l) 
Das Flammrohr besitzt in seinem vorderen Teil eine zy lindrische feuer
feste Ausfiitterung und ist mit einem zentral angeordneten Brenner ver
sehen. In, einiger Entfernung VOll der Diise befindet sich ein Gitter
werk aus feuerfesten Steinen, hinter welchem eine Fiillung aus unregel~ 
maLligen Stiicken von feuerfester Masse angeordnet ist. Dureh diese 
Fiillung wird zwar der Widerstand der Heizgase wesentlieh vergroLlert, 
andererseits aber bei guter Ausnutzung der Heizgase eine erheblieh 
gesteigerte Verdampfung (bis zu 100 kg pro qm) erzielt. 

Einen Versuchskessel derselben Firma mit Olfeuerung zeigen Abb. 108 
und 109. Der Kessel ist als kleiner Lokomotivkessel mit einer Feuer
buchse und dreizolligen Heizrohren ausgefiihrt. Die Feuerbuchse ist 
mit hoehfeuerfestem Material ausgekleidet und mit drei Zerstaubern 
versehen. Die Heizrohre sind mit unregelmaBigen Schamottesiiicken ge
fiillt, ebenso die Heizrohre der beiden hintereinander angeordneten V or
warmer. Mit diesem Kessel wurden von Dobbelstein mehrere Ver
Buche angestellt, deren Resultate S. 60 wiedergegeben sind. 

1) Mitteilungen der Berlin-Anbaltiscben Mascbinenbau-A.-G. April 1914. 
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Datum des Versuchs . . . . . . . . \5.1.1914\7.1.1914\9.1.1914 
Dauer des Versuchs . . . . . . . St. 8 7 8 

Verbrauch insgesamt . · kg 846 821 928 
01 Verbrauch stiindlich · kg 105,75 117,3 116 

Heizwert WE/kg 8742 8775 8866 

Speisetemperatur . · ° 0 I 10 9,6 9,4 
Temp. hinter dem Vorwarmer I · °0 39,4 38,4 37,1 
Temp. hinter dem Vorwiirmer II · °0 93,3 94,3 82,6 
Dampfdruck . . kg/cm2 11,3 11,3 11,3 

Wasser Verdampfung insgesamt. · kg 10260 9815 11380 
Verdampfung stiindlich . · kg 1282,5 1402 1422,5 
desgl. bez. auf Normaldampf von 

637 WE . kg/St. 1317 
1
1440,7 

1462 
desgl. desgl. fiir jeden qm kg/St. I 109,7 120 121,8 

Ver-
effektiv 12,27 dampfungs- 12,12 11,96 

verhiiltnis bez. auf Normaldampf' 12,45 12,28 12,60 

Temp. hinter dem Kessel · °0 380 I 375 371 
Temp. hinter den Vorwarmern · °0 196 145 175 

Abgase 002, Gehalt .v.H. 14,3 15,3 16 
O-Gehalt .v.H. 4 2,7 1,8 
OO-Gehalt .v.H. - 0,9 I 0,7 

vor den Diisen . mm/WS 865 794 768 
in der Vergaserkammer mm/WS 340 367 349 

Wind vor den V orwarmern . mm/WS 248 151 123 
Mittlerer Luftbedarf 1,23 1,15 1,09 
Kraftverbrauch .. , . _ . " KW I 9,56 8.41 7,77 
desgl. KW /St. fiir jede Tonne Normald. 7.26 5,84 5,3 

Thermischer Wirkungsgrad ... vH I 90,6 89,2 I 90,5 

Beim zweiten Versuch wurden die Schamottestiicke im zweiten V or
warmer durch regelm1iEig gef'ormte Schamottesteine nach Abb. 110 und 111 
ersetzt, beim dritten Versuch wurden auch die Rohre des eraten Vor
Warmer!! sowie diejenigen des Kessels bis auf die vordersten 200 mm 
mit diesen Formsteinen versehen. Die Formsteine selbst bestehen ab
wechselnd aus Ringwulsten von kreisfOrmigem Querschnitt und Platten 
mit Rippen, welche die DiBtanz sowohl der einzelnen Stiicke voneinander, 
wie auch die Lage der Platten in der Rohrmitte gewahrleisten. Durch 
diese abwechselnde Anordnung von Ringen und Platten werden die heillen 
Gase gezwungen, immer wieder gegen die Rohrwandungen zu prallen. 
Durch diese von Essich angegebene Rohrfiillung wurde, wie die Versuche 
ergaben, trotz wesentlich geringeren Luftwiderstandes, eine h6here Ver
dampfung bei gleichem Wirkungsgrad erzielt. 
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Eine kombinierte Feuerung fiir 01- und Gasbetrieb von der West
falischen Maschinenbau-Aktiengesellschaft zeigt Abb. 112, die direkt ober
halb der Gasfeuerung angebrachten Niederdruckbrenner sind als Zusatz
feuerung fur den groBen Gasbrenner gedacht. 

SchiffskesseI. AuBerordentlich vorteilhaft ist die Anwendung der 
Olfeuerung fur Schiffskessel. Trotz des erheblich hOheren Preises des 

Abb. 108 und 109. 

Heizols gegenuber der Steinkohle ist meistens die Olfeuerung der Kohlen
feuerung mit Handbeschickung uberlegen infolg~ der vollkommneren Aus
nutzung der Kesselheizfl.ache und der gleichmal.ligeren Dampferzeugung. 
Auch die Arbeitsbedingungen fUr die Bedienungsmannschaft sind erheblich 
glinstiger, dazu kommt noch, daB der Bunkerraum verringert werden kann, 
der Betrieb ein auBerordentlich reinlicher ist und daB der Brennstoff leicht 
lib ern ommen werden kann. 

Der Aktionsradius des Schiffes wird durch die groBere Lademoglich
keit wesentlich erhOht. Dieser Vorteile halber sind fast samtliche Kriegs
schiffe aller Lander mit Olfeuerung ausge
stattet, und auch die Handelsschiffe erhalten 
in steigendem Umfange Olgefeuerte Kessel. 
Durch den Fortfall der bei Kohlenfeuerurig 
notwendigen schweren Arbeitsleistung des 
Kohlentrimmens, des Reinigens der Feuer, 
des Ascheziehens, des Auswechselns von ver Abb.110 und 111. 

brannten Rosten und des haufigen Reinigens der Kes'selzuge ergibt sich 
eine erhebliche Verringerung der Bedienungsmannschaft. Del' Olfeuerungs
betrieb verlangt allerdings technisch geschultere Leute, wodurch eine ein
heitlichere Zusammensetzung der Mannschaft und dadurch eine gunstigere 
Ausnutzung und Wertung der Gesamtanlage gegeben ist. Das Ubernehmen 
des Brennstoffes erfordert bei Olfeuerung nur einen geringen Teil der bei 
Kohlenfeuerung notwendigen Zeit. Hierdurch wird eine Verkurzung del' 
Hafenliegezeit und damit die Moglichkeit einer gesteigerten Fahrleistung 
in gleichen Zeitabschnitten gegeben.-

Bei den groBen zur Zerstaubung gelangenden Olmengen werden heute 
fast ausschlieLllich Druckzerstauber fUr solche Anlagen verwandt. Abb. 113 
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zeigt das Beispiel einer Olfeuerungseinrichtung, Bauart V ul kan, flir einen 
Wasserrohrkessel. 

Bei der deutschen Kriegsmarine ist der Kortingsche Druckzerstauber 
sehr verbreitet. Abb. 114 zeigt die Anordnung einer Kortingschen 01-

feuerungsanlage flirSchiffskesse1, 
Abb. 115 und 116 Anlagen der 
WestfalischenMaschinenbau-In
dustrie. Die Abb. 115 ist eine 
Anlage fiir reine Druckzerstau
bung, die Abb. 116 zeigt ei
nen eingebautenDampfstrahlzer
stauber. Diese Abb. zeigt, in 
welcher Weise, ehe Dampf zum 
Anwarmen des Heizoles vor
handen ist, zum Anheizen diinn
fliissiges 01 verwandt werden 
kann. Eine Sicherheitsvorrich
tung flir Dampfkesselolfeuerun
gen der AUg. E1ektr. Gesell
schaft zeigen Abb. 117 u. 118. 
Sie besteht in einer zwanglaufi
gen Kupplung zwischen Heiz
Olzufuhr und Kesselspeisung. 
Bleibt das Kesse1speisewasser 
aus, so wird die Olzufuhr selbst
tatig abgestellt. 

Lokomotiv -Feuerungen. 
Fiir Deutschland kommt die Olfeuerung flir 
Lokomotiven der hohen Brennstofi'kosten 
wegen nicht in Frage. Sie hat sich aber 
in Amerika, Rufiland, Osterreich, Polen, 
Rumanien, Indien und Japan eingefiihrt. 

In Deutschland hat SuLlmann elD
gehende Verauche mit Zusatzolf'euerung zur 
Kohlenfeuerung an SchnelIzug- und Giiter
zuglokomotiven gemacht. Der Hauptvorteil 

Abb.112. der reinen Olfeuerung ist die Moglichkeit 
groilter Kesselleistungen, wie sie bei Handbeschickung mit Kohle nicht 
erreicht werden konnen. Olfeuerung kommt ferner in Betracht bei I,oko
motiven, welche in Gegenden verkehren, wo die Rauchbelastigung der 
Umgebung oder die Gefahrdung derselben durch Funkenwurf vermieden 
werden muLl; auLlerdem' bei Lokomotiven, welche starke Steigungen zu 
iiberwinden haben, zur zeitweisen Erhohung der Kesselleistung. 

Die ZusatzOlfeuerung weist nach SuLlmann 1) folgende Vortei1e auf: 

1) S. Literaturverzeichnis. 
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1. Die Kesselleistung kann durch Teerol-Zusatzfeuerung dauernd um 
15-20% erhOht werden, und zwar bis al). die Grenze der Zylinder
leistung und ohne Mehrbeanspruchung des Heizers. 

Abb.113 . 

. 
Abb.114. 

2. Dadurch ist eine hOhere Belastung der Lokomotiven zuliissig, die 
bei den meisten Lokomotivtypen bis an die Grenze der Maschinen- bzw; 
Schleppleistung gestei,gert werden kann. 
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3. St1irungen infolge Dampf- und Wasserman gel , infolge schlechter 
Kohle, Verschlacken der Roste, Verlegung der Rohre werden verbindert, 
Bofern die Zusatzfeuerung in gut arbeitendem Zustande erhalten wird. 

4. Infolge Verringerung der Scblackenbildung und des Verlegens der 
Rohre und der Rauchkammer durch Zunder und Flugasche fallen Zwischen
reinigungen fort; es sind kiirzere Wendezeiten moglich, somit hohere 

Kilometel'-Leistungen, bessel'e 
Ausnutzung der Lokomotiven 
(besonders Gliterzuglokomoti
ven) und Durchfahren langerer 
Strecken ohne Lokomotivwech
sel (Scbnellzuglokomotiven). 

/ 

--

AUU. 11£1. 

5. Qualm wird eingeschrlinkt und kann auf Bahnhofen und bei Durch
fahrt von Tunnels durch geeignete Behandlung des Feuers ganz vermie
den werden. 

6. Beschadigung del' Feuerkiste und der Feuerlochumgrenzung durch 
hohes Feuer werden vermieden, eine groilere Schonung der ganzen Feuer
kiste ist zu erwarten, der Rost bleibt gut erhalten. 

7. Der Einbau der Zusatzfeuerung laLlt sich im allgemeinen einfach 
und mit verhaltnismaLlig niedrigen Kosten durchfiihren. 

8. Die gesamten Feuerungsmaterialkosten stellen sich im Durcbschnitt 
nicht bzw. nicht wesentlich h5her alB bei reiner Kohl~nfeuerung, ausgA
nommen fiir die unmittelbare Nachbarschaft der Kohlenreviere. 

Eine reine Olfeuerung fiir Lokomotiven, wie sie von Dragu flir 
die rumiinischen Staatsbahnen ausgefiihrt wurde, zeigt Abb. 119. Die 
Bauart der Feuerkiste ist dieselbe wie bei Kohlenfeuerung, sie enthalt 
aber in ihrem unteren Teil eine feuerfeste Ausfiitterung. In diese feuer': 
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feste Ausfiitterung schHigt die Flamme, welcher die Luft von rechts und 
links unten zugefiihrt wird. Durch die feuerfeste Ausfiitterung wird die 
Flamme gezwungen umzukehren, um iiber die Ausfiitterung hinweg zu 
den Siederohren zu gelangen. Durch diese Anordnung wird erreicht, 
daB einerseits im unteren Teil der Feuerbuchse gliihende Massen von 
hoher Temperatur vorhanden sind, welche eine vollkommene Verbrennung 
des Ols gewahrleisten, nach Be
triebspausen ein Wiederentziin
den der Flamme ermoglichen 
und nachAbstellen der Feuerung 
eine zu scharfe Abkiihlung der 
Rohreinwalzstellen verhindern, 
andererseits daB die Siederohr
enden vor einem Verbrennen 
durch Stichflammen geschiitzt 
werden. Abb. 120 zeigt die 01-
feuerung Bauart Holden, wel
che bei den osterreichischen 
Staatsbah-
nen einge
fiihrt ist. 
(Vgl. auch 
die Abb. 
77, 78, 
86, 87.) 

Durch 
dasDampf- ;," "'7"'?"7"7~~77":+~~~~~~~J=t~~~~~~~~ 
einlaBven- _*;~_tlr~~~~~~(!~~~~I __ ~ 
til A tritt 

Abb.116. 
trockener 
Dampf zu dem Dampfverteiler C. Dieser besitzt einen AnschluB
stutz en a, durch welchen bei kaltem Kessel Dampf von einer frem
den Dampfquelle zugefiihrt wird; und drei Hahne bzw. Ventile, von denen b 
den Zerstauberdampf, eden Dampf zum Ausblasen der Diisen und d den 
Dampf zum V orwarmen des Ols regelt. Bei B befindet sich noch eine 
seitliche Dampfabzweigung, welche zum Ausblasen der Olleitung dient. 
Der Dreiweghahn D ermoglicht nach Belieben den Dampf zu dem einen, 
dem andern oder beiden Blasern anzustellen. Der Vierweghahn H dient 
dazu, alternativ den Zerstaubern 01 zuzufiihren oder. Dampf zum Aus
blasen. Gist das Regelventil fiir 0], F der Olvorwarmer, E die beiden 
Zerstauber, Bauart Holden, welche seitlich der Feuertiir in besonderen 
Durchbrechungen angeordnet sind. Wird nur ein Zerstauber vorgesehen, 
so wird derselbe, wie die Abb. 120 rechts oben zeigt, im unteren Teil 
der Feuertiir eingebaut. 

1) Technische Mitteil. der k. k. Dsterr. Staatsbahnen Gruppe 6, Reihe 2, Nr.l 
Essich, Olfeuerungstechnik. 3. Auf!. 5 
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Der Heizdampf stromt vom Hahn d zum Dreiweghahn J und von 
dort einerseits zum V orwarmer F, andererseits zur V orwarmleitung M 

ffesse/speisewasser des Tanks auf dem Tender. 

Abb.117. 

unterstiitzt durch die Konstruktion 
Spezialfeuerungen. 

Die Feuerbuchse erhalt bei 
der Olfeuerung Bauart Holden 
au.l3er dem normalen Feuer
schirm eine Ausmauerung der 
Rohrwand von der Oberflache 
des Rostes bis zum Feuerge
walbe. 

Zentralheizungsfeuerungen. 
Olgeheizte Zentralheizungs
kessel haben sich in olrei
chen Landern eingefiihrt insbe
sondere wegen der erleichterten 
Bedienung gegeniiber anderen 
Anlagen. Die Einfiihrung wurde 

leicht regulierbarer Brenner fiir diese 

Die von Gebriider S ulz e r, Akt. Ges., Winterthur konstruierten Olbrenner 
werden he ute fiir Leistungen von ca. 40 kg 01 pro Stunde ausgefiihrt. 

-- Diese Brenner arbeiten fast 
gerauschlos und mit kurzer 
Flamme, sie sind daher fiir 
gu.l3eiserne Gliederkessel, 
wie sie bei Zentralheizun
gen iiblich sind, besonders 
geeignet (s. Abb. 121). 

Das 01 wird mittels 
Druckluft von etwa 350 mm 
WS zerstaubt, die von ei
nem Zentrifugal- Geblase 
geliefert wird. 

Die Brenner sind auf 
einer klein en, zylinderischen 
V orfeuerung montiert: die 
mit feuerfesten Stein en aus
gefiittert ist. 

Abb.118. Ferner sind die Brenner 
schwenkbar angeordnet, so da.l3 eine Kontrolle oder Reinigung jederzeit 
mit Leichtigkeit vorgenommen werden kann. Ein mit Olfeuerung aus
gestatteter Sulzer-Glieder-Kessel kann ohne weiteres auch mit Koks be
schickt werden. Hierzu schwenkt man den Brenner aus und setzt an 
seine Stelle einen dichtschlie.l3enden Decke!. 

Einen Kessel mit vorgebauter Feuerung zeigt Abb. 122. 
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Eine weitere Konstruktion von einer Olfeuerungseinrichtung fiir Zen
tralheizungskessel zeigt Abb. 123 von Dr. Schmitz & Co., Barmen. 

Die Anlage besteht in der Hauptsache aus einem klein en Elektro
motor, der bei kleinen Kesseln nur 1/4 PS, bei mittleren Kesseln 1/2 PS 
und bei groBeren Kesseln % PS stark ist und mit direkt angetriebener 
Pumpe zur Zufiihrung und Zerstliubung des Oles verbunden ist. Gleich
zeitig ist der Motor mit einem kleinen Ventilator gekuppelt, der die not-

wendige Verbrennungsluft mit einer Pres sung von nur 15 mm WS zu
fiihrt. In dem Olbrenner selbst brennt stlindig eine kleine Leuchtgas
Ziindfiamme. An dieser' klein en Ziindfiamme entziindet sich das 01 und 
brennt dann mit wallender Flamme, also mit keiner Stichfiamme. 

Die Regulierung des Olbrenners erfolgt entweder vom Kesselmano
meter aus bei Niederdruckdampfkesseln, oder vom Kesselthermometer 
aus bei Warmwasserkesseln, auEerdem aber auch noch von einem Zimmer
thermostaten, die den Elektromotor ein- und ausschalten, so daB also stets 
nur der Brennstofi' dem Kessel zugefiihrt wird, der notwendig ist, urn 
die jeweils verbrauchte Wlirmemenge wieder zu erglinzen. 

5* 
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B. Industriefeuerungen. 
Allgemeine Einbaugrundsatze. Die beiden wichtigsten bei der prak

tischen Ausfiihrung von Olfeuerungsanlagen zu beachtenden Grundsatze 
sind gute Warmeausnutzung und richtige Temperaturverteilung. Die For
derung einer guten Warmeausnutzung bedingt in erster Linie eine zweck
maBige Brennerkonstruktion, auBerdem ergibt sich hieraus die Forderung, 
die zu beheizenden Korper moglichst nicht indirekt, d. h. durch die Ab
gase, zu beheizen, sondern der Einwirkung der Flamme selbst auszusetzen. 

Abb. 120~ 

Diese Forderung kann nicht in allen Fallen erfiillt werden, vor allem weil 
die Flammentemperatur zwischen 1600° und 1800° 0 liegt, wahrend die 
zu beheizenden Teile in den meisten Fallen wesentlich niedrigere Tem
peraturen verlangen. Es ergeben sich hieraus zwei Moglichkeiten. Ent
weder laBt man die Flamme in einem vondem eigentlichen Heizraum 
getren~ten Verbrennungskanal von geniigender Ausdehnung brennen, der 
durch eine groBere Anzahl von Offnungen mit dem Heizraum verbunden 
ist, so daB die Beheizung nicht durch die Flamme selbst, sondern durch 
die Abgase erfolgt, wobei die Temperaturverteilung im Heizraum durch 
die Lage und den Querschnitt der Verbindungskanale geregelt werden kann. 
Eine derartige Anordnung, welche sich in manchen Fallen nicht vermeiden 
laBt, ist jedoch mit erheblichen Warmeverlusten verbunden. In vielen 
Fallen ist es aber moglich, die Flamme im Heizraum selbst anzuordnen. 
Allerdings ist auch hier darauf zu achten, daB die Anordnung der Flamme 
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und die Fiihrung der Heizgase die gewtinschte Temperaturverteilung ge
wiihrleistet. 

Weiter ergibt sich aus der Forderung einer guten Wiirmeausnutzung 
die Notwendigkeit eines klein en LufttiberschuBses, welcher in erster Linie 
durch die Wahl des Brenners erreicht wird. Eine weitere Forderung ist 
die, daB die Verbrennung beendet sein muB, wenn die heiBen Gase in den 
Abzug treten. Es ist daher im allgemeinen nicht zweckmiiLlig, den Abzug 
gegentiber dem Brenner anzuordnen, da bei der groBen Geschwindigkeit, 
mit der die Flamme eines mit Gebliiseluft betriebenen Brenners den Of en
raum durcheilt, ein Hineinschlagen der Flamme in den A bzug begtinstigt. 
Um dies zu verhindern, 
ist es zweckmiiRig, ent
weder gentigend lange 
FJammenwege vorzuse
hen oder den Abzug ne
ben, tiber oder unter dem 
Brenner anzuordnen, so 
dati die Flamme zur U m
kehr gezwungen wird. 
Eine gleichmiiBige Tem

peraturverteilung bei mit 
verschiedener Heizraum
und Flammentemperatur 
arbeitenden Of en , bei 
denen die Flamme im 
Heizraum selbst anzu-
ordnen ist, kann z. B. 

Abb.121. 

dadurch erreicht werden, daB die zu beheizenden Gegenstiinde sich auf 
dem Herd des Of ens befinden, wiihrend die Flamrrie unmittelbar unter dem 
Gewolbe in der Liingsrichtung desselben brennt. Bei nicht zu geringer 
Hohe des Of ens wird die Wiirmestrahlung auf alle Teile des Herdes ziem
lich gleichmiiBig sein. Es gilt dann lediglich auch die Verteilung der heiBen 
Gase so zu regeln, daB die Temperatur moglichst gleichmiil.lig ausfiillt. 
Dies kann z. B. dadurch erfolgen, daR die Abgase.durch vier in den Ecken 
befindliche Offnungen in einen unter dem Herd befindlichen Sammelkanal 
treten. Durch von aul3en zugiingliche Abdecksteine konnen diese Off
nungen so eingestellt werden, daB die Temperaturverteilung die ge
wiinschte GleichmiiRigkeit aufweist. Die einmal gewiihlte Einstellung 
wird dann im allgemeinen beibehalten werden konnen. Die Anordnung 
der Flamme im oberen Teil und des Abzugs im unteren Teil des Of ens 
hat gleichzeitig den V orteil, daR die Stromung der heiRen Gase, welche 
durch die Gebliiseluft vom Brenner aus ununterbrochen zwangliiufig er
neuert werden, entgegengesetzt ihrem Auftrieb erfolgt, so daB die heiBen 
Gase gezwungen werden, den ganzen Ofenraum auszufiillen, und im Of en 
ein Uberdruck entsteht, welcher das Eindringen falscher Luft verhindert. 
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Bei groEer Ausdehnung des zu beheizenden Raumes, insbesonuere 
bei groLler Langsausdehnung, ist es unter U mstanden notwendig, zur 
Erzielung einer gleichmaBigen Temperatur mehrere Brenner anzuwenden. 
Bei run den bfen werden zur Erzielung einer gleichmaEigen Temperatur 
haufig ein oder mehrere Brenner in tangentialer Richtung angewandt, 

so daB im Of en eine kreisende 
Flamme entsteht. 

Endlich ergibt sich aus der 
Forderung einer guten Warmeaus
nutzung die Notwendigkeit, mog
lichst auch die Abgase auszunutzen, 
indem sie in einem Regenerator zur 
V orwarmung der Verhrennungsluft 
benutzt werden. Bei den Tropffeue
rungen ist, wie dies frillier ausge
fiihrt wurde, die Luftvorwarmung 
unhedingt notwendig. Sie solI in 
diesem Falle nicht unter 600°, 
moglichst 1000° 0 betragen. Die 
Verwendung hoch vorgewarmter 
Luft in Zerstauberbrennern ist im 
allgemeinen nicht moglich, da dies 
zur Verkokung des bls in den 01-
fiihrenden Kanalen des Brenners 
filliren wiirde. In dies em FaIle muE 
ein Zerstauber verwandt werden 
welcher mit einem moglichst klei
nen, maLlig vorgewarmten Teil der 
Verbrennungsluft das Heizol zer
staubt, wahrend die Hauptmenge 
der Verbrennungsluft als hocher
hitzte Zusatz- oder Sekundarluft 
zugefiihrt wird. Aus der Notwen
digkeit, nur einen kleinen Teil der 

Abb.122. Verbrennungsluft zur Zerstaubung 
zu benutzen, ergibt sich, daB eine 

verhaltnismaLlig hohe Luftpressung angewandt werden muLl. 1m Behiebe 
wird zwar der Zerstauber durch die Zerstaubungsluft gekiihlt, bei Still
stand jedoch wiirde er durch die hoch vorgewarmte Verbrennungsluft, in 
deren Zufiihrungskanal zum Of en er eingebaut sein muE, zerstort. Solche 
Brenner miissen daher entweder ausschwenkbar eingerichtet oder mit Wasser
kiihlung versehen werden. 

MuffelOfen werden im allgemeinen in Bolchen Fallen verwandt, wo 
es sich um Gliihen und Harten von Qualitatsmaterial handelt, welches 
mit den Flammengasen nicht in Beriihrung kommen soIl. Fiir derartige 
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Of en ist es meist von Wichtigkeit, die Temperatur genau regeln zu 
konnen. Die Olfeuerung vermag diese Forderung in einfachster Weise 
vollkommen zu erfiillen. Ein weiterer Vorteil der Olfeuerung bei Be
heizung von MuffelOfen besteht darin, dan die Olflamme iiber der Muffel 
angeordnet werden kann, wahrend dies bei Kohlenfeuerung nicht moglich 
ist. Mit Kohle beheizte MuffelOfen besitzen im allgemeinen einen unter 
dem Herd liegenden und von dem Innenraum der Muffel durch eine 
rucke Mauerschicht getrenn
ten Verbrennungsraum, der 
mit den seitlich und iiber 
der Muffel befindlichen Heiz
raumen nur durch enge Ka
nale in Verbindung steht. 
Es wird daher im unteren 
Teile des Of ens ein Hitze
zentrum geschaffen, welches 
nur durch eine dicke Mauer
schichthindurch wirken kann, 
wahrend die auf die eigent
liche diinne Muffel wirken
den Heizgase wesentlich kal
ter als die Flamme sind. 
Infolgedessen ist die Aus
nutzung der Warme in einem 
mit Kohle gefeuerten Muffel
of en erheblich ungiinstiger. 

Die Kohlenfeuerung wird 
meistens in der Weise be
trieben, dan die Kohle im 
unteren Feuerraum unter 
Luftmangel verbrannt wird 
und die restliche Verbren-
nungsluft in den seitlichen 

Abb.123. 

und oberen Kanalen sekundar zugefiihrt wird und hier die vollstandige 
Verbrennung stattfindet. 

Naturgem(W wird bei dieser Art Feuerung einmal durch die ent
stehende Flugasche und ferner durch die durch starkere Chamottewande 
gehende Warmeiibertragung eine hohere Abnutzung des Muffelofens be
dingt, weil in den Heizkanalen hohere Temperaturen herrschenmiissen 
Da die Abgase der Olflamme die Muffelmaterialien wesentlich weniger 
angreifell als die del' Kohlenflamme, konnen in den meisten Fallen diinnere 
und warmedurchlassigere Materialien bei del' Olfeuerung gewahlt werden. 
SchlieBlich wird die Warmelibertragung durch die Muffel )..<>i der Olfeue
rung auch noch dadurch gefOrdert, dan bei Anordnung der J"lamme iiber der 
Muffel ein wesentlicher Teil del' Warme durch Strahlung iibertragen wird. 
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Die folgenden Abbildungen geben eine Anzahl ausgefiihrter Kon
struktionen. 

Abb. 124 und 125 zeigen einen Muffelofen System Rhein. Vulkan mit 

Abb. 124 unc.l 125. 

Abb. 126 und 127. 

Rekuperator. Die in einem unter der l\luffel gelegenen Kanal entwickelte 
Flamme tritt zu beiden Seiten liber die Muffel. Sekundarluft wird aus 
dem Rekuperator von unten zugefiihrt. 
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Abb. 126 und 127 zeigen 
einen Muffelofen von Hub e r 
und Autenrieth. Unter der 
Herdplatte ist der Verbren
nungskanal angeordnet, an 
dessen einem Ende die Diise 
sitzt. Durch die Heizkanal
fUhrung wird die Flamme ge- ~==~JXI==;;:;:==> 
zwungen, die Muffel allseitig 
zu umspiilen und mehrfach 
umzukehren, wodurch eine gute 
Ausnutzung der Heizgase er
zielt wird. Bine auf dem Bo
den des Verbrennungskanals 
befindliche Stufe dient dazu, 
die anprallende Flamme nach 
oben abzulenken, um zu ver
hindern, daB dieselbe infolge 
ihrer groBen Geschwindigkeit 
am groBten Teil der Herd
plattenunterseite unausgenutzt 
vorbeistreicht. 

Eine Konstruktion eines 
Durchlaufofens zum Gliihen 
von Draht und Band zeigen 
Abb. 128-130 1). Der iiber 
13 m lange Of en besitzt eine 
guBeiserneMuffel, welche durch 
sieben unter derselben ange
ordnete, in der Querrichtung 
blasende Brenner beheizt wird. 
U ngiinstig erscheint bei dieser 
Anordnung die groBe Anzahl 
der zu regulierenden Dusen. 
ErfahrungsgemaB kann man 
auch bei sehr langen Of en mit 
zwei in der Langsrichtung iiber 
der Muffel blasenden Brennern 
auskommen, wie dies Abb.131 
im Querschnitt zeigt. Auch 
diese Abbildung stellt einen 
Durchlaufofen fUr Draht und 

1) Hausenfelder: Teerol
verwertung fUr Heiz- und Kraft
zwecke, St. u. E., 1912, Nr. 19. 
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Band mit einer guBeisernen Mufl'el dar. An den beiden Stirnseiten des 
Of ens ist unter dem Gewolbe je ein in der Langsrichtung blasender Brenner 
angeordnet. Unter dem Herd des Of ens ist ein ebenfalls in der Langs-

Abb.131. Abb.132. 

richtung durchlaufender Sammelkanal fUr die Abgase vorgesehen, welcher 
mit dem Ofenraum durch eine groEe Anzahl in der lVIitte des Querschnitts 
angeordneter Kanale in Verbindung steht. J eder dieser Kanale ist mit 
einem verschiebbaren Abdeckstein versehen. Durch geeignete Einstellung 

Abb. 133 und 134. 

der Abdecksteine kann jede beliebige Temperaturverteilung im Of en er
reicht werden. Die Anordnung der Diise im oberen Teile und des Abzugs 
im unteren Teile des Of ens hat gleichzeitig den Vorteil, daB die Heizgase 
gezwungen werden, den ganzen Ofenraum auszufUllen. 

Nach demselben Prinzip ist der in Abb. 132 im Querschnitt dar
gestellte Mufl'elofen beheizt .. Auch hier ist an jeder Stirnseite des Of ens 
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unter dem Gewolbe ein Brenner angeordnet. Die beiden Brenner sind 
jedoch aus der Mitte gegeneinander versetzt. Die Abgase sammeln sich 
in zwei unter dem Herd liegenden Kanalen. Auch hier kann die Warme
verteilung durch Schieber in dies en Kanalen geregelt werden. 

Abb. 133 und 134 zei-
gen einen EmailIierofen 
mit Olfeuerung fiir Tem
peraturen bis 1200°C von 
Pierburg. Der Of en be
sitzt eine Muffel, welche 
beiderseits durch Arbeits
tiiren verschlossen ist. U n
ter der Muffel ist ein Ver
brennungskanal mit eiller 
die Flamme verteilenden 
Stufe angeordnet, wahrend 
sich zwei Abziige im obe
ren Teile des Of ens befin
den. Del' N utzraum des 
Of ens ist 2000· 1000 . 
800 mm. 

Abb. 135 und 136 zei
gen einen stehenden Harte
of en mit zylindrischer 
Muffelvon de Fries. Der 
Brenner ist tangential und 
offen angeordnetundsaugt 
sich injektorartig Zusatz
verbrennungsluft an. Die 
Abgase entweichen im 0 be
ren Teile des Of ens, im 
Sockel befindet sich in 
Schamotte eingebetteteine 
V orwarmschlange fUr die 
Zerstaubungsluft. 

Einen Email-Brenn
of en mit Olfeuerung und 
Luftvorwarmung zeigt 
Abb. 137 1). Absolute Be

Abb. 135 nDd 136. 

triebsicherheit und Qualmfreiheit ist fUr derartige Of en unerlafllich, da 
mit kleinen Undichtheiten in der Muffel gerechnet werden muE. 

GIiih- und Harteofen ohne MuffeI. Ein besonderer Vorteil der 
Olfeuerung bei Gliihofen ;Rt die Moglichkeit, die Heizgase nach Bedarf 

I) Feuerungstechnik, 1915, Nr.35. 
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oxydierend, neutral oder reduzierend einzustellen, ferner die vollige 
Schwefelfreiheit der Heizgase bei Wahl des geeigneten Heizols, insbe
sondere bei Teerol. Aus diesem Grunde kann bei Olfeuerung vielfach 

em offener Gliihofen verwandt werden, wo KohlelLf'·nerung einen Muffel
of en bedingt. Hierdurch kann nicht nur eine schnellere Erwarmung des 
Heizguts, Bondern auch trotz hoheren Preises der Warmeeinheit im 01 
ein we.sent1ich geringerer Gestehungspreis pro Tonne verarbeitetes Mate
rial erreicht werden. 



SchniH A -B 

Abb. las bl. 140. 

77 

Schmit c-n 



78 Die Anwendungsgebiete der Olfeuerung. 

Abb. 138-140 zeigen die Konstruktion eines Gltihofens von 
Custodis. Der Of en ist mit zwei ausschwenkbaren Custodis-Brennern 
ausgestattet, durch welche ein kleiner Teil der Verbrennungsluft gefiihrt 
wird. Der gro.Bere Teil der Verbrennungsluft wird durch einen 
Rekuperator iIh unteren Teile des Of ens vorgewarmt und den 
Dusenkanalen am ganzen Umfange als Zusatzluft zugefiihrt. 
Durch die eigenartige Ausbildung dieser Zufiihrung wird eine 
injektorartige Saugwirkung des Verbrennungsluftstrahls auf die 

0( ZUni 

J"chorn.s/einf __ 

~---

vorgewarmte Zusatzluft erreicht. 
Die V orwarmung der Verbrennungs
luft im Rekuperator unter dem 
Herd gewahrleistet eine gute Brenn
stofl"a usn utzung. 

Die Abb. 141-143 zeigen ei
nen ortsfesten Gluhofen mit aus
fahrbarem Herd fUr Niederdruck
olfeuerung der Firma Pierburg. 
Der Of en dient zum Gluhen von 
mehreren Teilen. Er besteht aus 
einer starken Eisenkonstruktion, 
welche mit Schamottematerial aus
gemauert wird. Die Beheizung 
erfolgt mit dunnflussigem Heizol 
durch einen oder mehrere Nieder

druckolbreimer unter Zuhilfenahme von Druckluft mit einer Pressung 
von etwa 400 mm WS. Die zu gluhenden Teile werden auf einem fahr
baren Herdwagen von der Stirnseite des Of ens eingefiihrt und erwarmen 
sich schnell und gleichmaBig auf die gewunschte Temperatur. . Die an 
der Stirnseite vorgesehene Tur liiBt sich nach oben bewegen und wird 
mittels Hebel und Gegengewicht oder durch eine schwere Winde mit 
Kurbel betatigt. Die Regulierung der Temperatur erfolgt durch den am 
Brenner vorgesehenen Lufthahn und durch das 01 ventil. Eine reduzie
rende, neutrale oder oxydierende Flamme kann eingestellt werden. Zur 



Industriefeuerungen. 79 

Regulierung del' Abgase ist ein Schamotteschieber vorgesehen, welcher 
mittels Winde bedient wird. 

Die Firma Potter G. m. b. H., Dusseldorf, baut einen Blechgluh
of en, welcher in Abb. 144 wiedergegeben ist. Del' Olbrenner ist VOl' einer 
besonderen Verbrennungskammer angebracht und die Heizgase gehen von 
dem Heizraum uber die Blechtafeln hinweg durch einen Kanal zum Un
terbau des Of ens. Sie umspulen also die Blechtafeln von allen Seiten, 
wodurch eine sehr gleichmaBige und wirtschaftliche Erwarmung erzielt wird. 

Abb. 145 und 146 zeigen einen Kistengluhofen mit Olfeuerung von 
del' Firma Potter G. m. b. H., Dusseldorf, in Grund und Aufrill. Bei 

r"'='r~ dies em Of en sind vier Brenner seitlich angebracht 
I II I·· und die Heizgase durchziehen den Kistengluh-I II TO/tank 

Ii I raum gleichmallig von den Turoffnungen aus nach 
H del' Mitte zu und verlassen den Of en durch einen 

unterirdischen Abzug. Die Kisten kommen ·also 
mit einer direkten 
Flamme nicht in 
Beriihrung und die 
Regulierung kann 
durchdievierBren
ner - Regulierven
tile sehr genau vor
genommenwerden. 

Abb. 147 zeigt 
den Querschni tt ei
nes sog. Platten
gluh- und Harte-

Abb. 144. of ens, bei welch em 
unter del' eigent

lichen Herdplatte ein durch einen Brenner beheizter Verbrennungsraum 
angeordnet ist. Die Flamme tritt bei c in den uber de:r Herdplatte if 
befindlichen Heizraum ein, die Abgase verI ass en bei f den Of en. Die Durch
trittsoffnung c flir die Heizgase ist mehrfach unterteilt, jede dieser ein
zelnen Offnungen ist durch einen Schieber e einstellbar, wodurch die 
Temperaturverteilung geregeIt werden kann. Eine Zundoffnung b dient 
zur Inbetriebsetzung des Ofena. 

Abb. 148 und 149 zeigen die Aullenansicht eines transportablen Platten
gluhofens mit zwei Brennern und Geblase der Potter G. in. b. H. Del' 
Of en ist mit einer Luftvorwarmung durch die Abgase ausgerustet. Das 
in einem Behalter uber dem Of en befmdliche 01 wird durch die Warme 
des Of ens selbst vorgewarmt. 

Abb. 150-152 zeigen einen Puffergluhofen des Rhein. Vulkan. Die 
Entwicklung der Flamme unterhalb des eigentlichen Arbeitsraums gestattet 
eine gleichmallige Erwarmung und ein nahezu zunderfreies Gluhen. 

Topfgliihofen. Ein besonderer V orteil der Olfeuerung bei Topf-
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gliihofen ist die Moglichkeit, die Topfe wesentlich schneller auf Tempe
ratur zu bringen und infolgedessen mit derselben Ofenzahl die 11/2fache 
bis doppelte Produktion zu erreichen. AuBerdem werden erfahrungs
gemaB bei Olfeuerung die Topfe erheblich weniger abgenutzt als bei 

Abb. 145 und 146. 

Kohlenfeuerung. Unter Umstiinden wird selbst bei einem Olpreis, welcher 
das Dreifache des Kohlenpreises betragt, infolge der guten Brennstofl"
B.usnutzung der Betrieb billiger als bei Kohlenfeuerung. 

Abb. 153 zeigt den Liingsschnitt eines Topfgliihofens von Hub er und 
Autenrieth. Der Topf steht auf einer Herdplatte, unterhalb deren sich 
.ain mit zwei Brennern ausgeriisteter Verbrennungsraum befindet. Die 
Heizgase durchziehen den zwischen Topf und Of en verbleibenden schmalen 
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Raum und treten iiber dem Topf zwischen einem guEeisernen doppelten 
Deckel hindurch in den Abzug. 

Ahnlich ist die Konstruktion des Topfgliihofens yon Pierburg 
(Abb. 154). Auch hier ist del' Topf nicht unmittelbar beheizt. Er steht 
im kreisrunden Of en schacht auf einem zy
lindriscben Sockel, um welcben herum die 
Flamme des tangential angeordneten Bren
ners kreist. Die heiEen Gase steigen nach 
oben und treten im oberen Teile des Of ens e 

in den Abzug. I~i'~~~~~~ 
Bei diesen beiden Of en ist die Gefahr, 

daB durch die hohe Temperatur der 01-
flamme der Topf lokal iiberhitzt wird, zwar 
vermieden, doch bedingt die Vermeidung 
der unmittelbaren Einwirkung der Flamme 
durch Strahlung auf den Topf eine verhaltnismaBig ungiinstige Warme
ausnutzung. Auch hat die Erfahrung gezeigt, daB die Rotation der Flamme 
im Of en schacht insofern nachteilig ist, als dadurch die auBenliegenden 
Teile, also die Schachtwand, starker beheizt wird als del' Topf. 

Abb. 148 uod 149. 

Diese Nachteile werden vermieden durch die in Abb. 155 und 156 
wiedergegebene Konstruktion eines Topfgliihofens von Essich. Der Of en 
besteht aus zwei nebeneinander angeordneten zylindriscben Scbachten, 
welche durch mit Schamotte ausgefiitterte guEeiserne Deckel verschlossen 
sind. Wie der GrundriE zeigt, sind in jedem Schacht tangential und in 
der Rohe versetzt zwei Brenner angeordnet. Um eine direkte Beriih
rung der Flamme mit del' Topfwand zu vermeiden, sind die Diisenkanale 
zur llalfte seitlich aus dem Mauerwerk ausgespart. In del' l\Iitte jedes 
Deckels ist eine Abzugsofl'nung vorhanden. Durch einen am Boden an
geordneten Kanal sind beide Ofenschachte miteinander verbunden. Die 

Essich, Olfeueruogstechnik. 3. Aul!. 6 

a 
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Betriebsweise des Of ens ist derart, daB jeweils ein Of en direkt befeuert 
wird, wobei der obere Abzug desselben geschlossen ist und die Abgase 

Abb.153. 

Abb. 150 bis 152. 

unter dem Boden des Topfes durch 
den Verbindungskanal in den zwei
ten Schacht ubertreten, wo sie den 
zweiten Topf vorwarmen und durch 
den Deckel entweichen. Tst ein Topf 
fertig geglliht, so wird er heraus
genommen und durch einen kalten 
ersetzt, wahrend der vorgewarmte 
Topf durch direkte Feuerung auf 
Temperatur gebracht wird und die 
Abgase zur Vorwarmung des kalten 
Topfes benutzt werden. Durch diese 
Ausnutzung der Abgase zur Vor
warmung wird ein sehr geringer 
Brennstofl'verbrauch erzielt; er be
tragt nur etwa 2 % des Gewichts 
von Topf und Einsatz, wahrend bei 
Gluhung ohne V orwarmung sich der 

Brennstofl'verbrauch auf 3 % 
und mehr belauft. 

Durch den entgegenge
setzten Drehsinn der beiden 
Flammen wird erreicht, daB 
die Drehwirkung beider sich 
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aufhebt und die fruher erwahnten Nachteile der Rotation vermieden 
werden. 

Salzbadharteofen werden vielfach mit Olfeuerung ausgerustet, da 
diese eine schnelle Inbetriebsetzung 
und dauernde genaue Innehaltung der 
gewunschten Temperatur gestattet. Meist 
werden hierbei die Abgase zur V or
warmung der zu hartenden Teile be
nutzt, um beim Eintauchen vorgewarm
ter Stucke dem Sa.lzbad moglichst we
nig Warme zu entziehen. Abb. 157 
zeigt die Konstruktion eines Salzbad
harteofens von de Fries. Der Of en 

. enthalt einen herausnehmbaren Stahl
guiltiegel, um welchen die Flamme des 
tangential angeordneten Brenners kreist. 

Abb.154, 

Die Abgase treten in einen neben dem Schmelztiegel angeordneten V or
warmofen, welcher als Plattengliihofen gebaut ist. Bevor sie in dies en 
Of en eintreten, werden sie zur Vorwarmung der Verbrennungsluft ver
mittels einer in ScharilOtte' gebetteten Heizrohrschlange benutzt. 

Die nachste Abbildung 158 zeigt 
einen Salzbadharteofen der Fulmina
Werke G.m. b.H., Edingen-Mannheim, 
bei dem die Gase auiler zur V orwar
mung des Werkzeuges noch ein drittes 
Mal ausgenutzt werden, um sie unter 
ein 01-, Blei odeI' Salzbad zu leiten, 
das zum N achlassen del' geharteten 
Gegenstande dient. 

Abb. 159 stellt einen Anlailofen 
von Dr. Schmitz & Co. G. m. b. H., 
Barmen, dar. Del' Olbrenner ist unter
halb des Anla1ltroges in der Mitte ein
gebaut. Die Heizgase umspiilen den 
zu beheizenden Behalter von allen Sei
ten gleichmailig und werden dann nach 
oben abgefiihrt. Die Regulierung der 
Temperatur lailt sich leicht am Brenner 
bewerkstelligen. Abb.155 und 156. 

Warmofen. Abb. 160 zeigt die 
Konstruktion eines Bandagenwarmofens. Die Bandage liegt in einem 
kreisrunden, durch· einen guileisernen Deckel abgeschlossenen Of en von 
geringer Tiefe auf einem sternformigen Rost. 1m unteren Teile des Of ens 
ist ein mit einem Olbrenner versehener Verbrennungskanal angeordnet. 
Die nach oben in den eigentlichen Heizraum tretenden Heizgase prallen 

6* 



84 Die Anwendungsgebiete der Olfeuerung. 

gegen eine Verteilungsplatte und werden hierdurch 
gezwungen, in unmittelbare Beriihrung mit der 
Bandage zu treten. 1m Deckel angeordnete Lacher 
dienen als Abzug. 

Abb. 161-163 zeigen die Konstruktion eines 
Warmofens mit geneigtem Herd von Kerpen 
und Klapper 1). Am unteren Ende des 
Herdes sind zwei Flachbrenner angeord
net. Das von oben nachrollende Material 

. wird am oberen Ende 
durch die Abgase vor
gewarmt und am un
teren Ende des Of ens 
herausgezogen. 

WarmpreJ3ofen. 
Bei Of en, welche Mas
senteile zur Verarbei
tung in Pressen er
warmen, wird Olfeue
rung mit V orteil des
wegen verwandt, weil 

Abb.157. 

infolge der Maglichkeit, die Flamme reduzierend oder neutral einzusteUen, 
eine nahezu zunderfreie Ware erzielt wird, wobei die direkte Einwirkung 
der Flamme auf das Arbeitsgut eine auLlerordentlich giinstige Warme-

Abb.158. 

ausnutzung und eine wesentlich gesteigerte Leistung des Of ens mit sich 
bringt. Der Brennstoffverbrauch derartiger Of en belauft sich je nach der 

1) Hausenfelder: Teeralverwertung fUr Heiz- und Kraftzwecke, St. u. E.. 
1912, Nr. 19. 
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Konstruktion des Of ens und der Temperatur des zu verarbeitenden Ma
terials auf 5-8 % des Einsatzes. 

Abb. 164 zeigt den Schnitt eines Wiirmofens fUr Massenteile del' 
Deutschen O1£eue-

eines Of ens derselben Firma 
zeigt Abb. 165. Der Of en ist 
nach Art eines Muffelofens ge
baut, er ist fiir solche Zwecke 
gedacht, bei denen das zu er
wiirmende Material nicht in 
Beriihrung mit der Flamme 
selbst kommen solI. 

Abb. 166 und 167 zeigen 
Abb.160. 

die Aufienansicht und den Schnitt durch einen transportablen Nietwiirm
of en von Pierburg. Der Of en enthiilt einen unter dem eigentlichen 

#~#@ ~"-"--------~ 
/.~, ~ //%.$:; 

_. 

III T 
Abb. 161 bis 163. 

Heizraum ange
ordneten Verbren
nungsraum, so dafi 
die Nieten durch 
die indirekte Ein
wirkung der Flam
me fast zunderfrei 
erwiirmt werden. 

Das in einem unter dem Of en ge
lagerten Behiilter befindliche. 01 
wird durch Luftdruck zur Diise 
hochgedriickt. 

Abb. 168 zeigt einen Bolzen
wiirmofen der Firma Dr. Schmitz 

& Co. G. m. b. H., Barmen. Der auf einer kriiftigen gufieisernen Siiule 
ruhende Oberteil ist in bequemer Arbeitshohe arigeordnet und in Kugel-
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lager leicht drehbar. In der Mitte der Saule ist ein Olbrenner so an
gebracht, daB er von unten in den mit hoch feuerfestem Schamotte-Einsatz 
versehenen Herd blast. Die Bol
zen werden in die von allen Seiten 
angebrachten Einsteckschlitze ein
gelegt, durch welche gleichzeitig 

Abb.164. Abb.165. 

Abb.166. Abb.167. 

die Abgase abziehen. Hierdurch wird ein besonders wirtschaftliches Ar
beiten erzielt. 

Warmeofen fur Stangenmaterial, welche hauptsachlich in Verbin-
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dung mit Mutterpressen und ahnliehen Masehinen arbeiten, verlangen 
eine hohe Temperatur und eine rasehe Erwarmung des Arbeitsgutes. Es 
ist daher erforderlieh, die Flamme unmittelbar auf die zu erwarmende 
Stange wirken zu lassen. 

Abb. 169 und 170 zeigen die Konstruktion eines derartigen Of ens 
von de Fries. Der Of en wird beheizt dureh drei nebeneinanderliegende 
Brenner. Die Verbrennungsluft wird dureh eine iiber dem Gewolbe 
liegende Reizsehlange vorge
warmt. Dureh die Form des 
Ofenraumes und die Anordnung 
des Abzuges wird die Flamme 
zur Umkehr gezwungen, wobei 
sieh eine ziemlieh gleiehmaBige 
Ritze im ganzen Ofenraum ent
wiekelt. 

Eine zweite Konstruktion 
eines Stangenwarmofens zeigen 
Abb. 171 und 172. Der Of en 
hat den V orteil leiehterer Re
gulierbarkeit, da er dureh einen 
einzigen Brenner beheizt ist. ~~~~!!!!!!!!!III 
Dieser ist quer zur Einfiihrungs-
riehtung der Stange angeordnet, 
und zwar im vorderen Teile des Of ens. 
Die Ritze ist also im vorderen Teile 
des Of ens groBer als im hinteren Teile, 
eine Anordnung, die aus der Uberlegung 
heraus gewahlt wurde, daB, um eine 
gleiehmaBige Temperatur des zu erwar-
menden Teiles der Stange zu erreiehen, 
die frisch zu erwarmenden Teile starker 
erhitzt werden miissen als die bereits 
vorgewarmten. 

Um eine rasehe Ausbreitung. der 

Abb.168. 

Flamme dureh den ganzen Raum zu erreiehen, ist der Brenner zur Er
zeugung einE)r wirbelnden Flamme eingeriehtet. Es ist darauf zu aehten, 
daB die Drehriehtung der Flamme im Sinne des Pfeils der .Abbildung 
erfoIgt, da andernfalls ein Heraussehlagen der Flamme dureh die Ein
fiihrungsoffnung der Stangen unvermeidlieh ware. Dureh einen ~m Ab
zug des Of ens angeordneten Abdeekstein wird der Zug des Of ens so 
geregeIt, daB im oberen Teile weder Unter- noeh Uberdruek herrseht, 
d. h. daB weder kaite Luft in den Of en eintritt, noeh daB die Flamme 
zur Einfiihrungsoffnung heraustritt. 

Schmiedeofen. Die Verwendung von Olfeuerung an Stelle von 
Kohlenfeuerung bringt um so groBeren V orteil, j e hOhere Tempera-
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turen erzeugt werden miissen. Dies trifft insbesondere zu fiir Schmiede
Ofen. Schmiedeofen mit Olfeuerung ermoglichen die Erreichung von 

~ 
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Schweifihitze ohne jede Luftvorwarmung, was besonders fiir kleine, trans
portable Of en von Vorteil ist. Bei gro.l.leren ortsfesten Of en sollte man 
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jedoch auch bei Olfeuerung im Interesse eines geringen Olverbrauchs 
auf Luftvorwarmung durch einen Regenerator nicht verzichten. 

In Betrieben, welche nur in Tagesschichten arbeiten und iiber Nacht 
ruhen, sind sie die gegebene Of en art, da bei Olfeuerungen gegeniiber an
deren Feuerungen die Anheizzeit am kiirzesten ist und der Brennstofl' 
nur solange zugefUhrt wird, wie die wirkliche Betriebszeit wahrt. Diese 
Of en lassen sich fUr kleinste wie fUr groilte Herdabmessungen ausfiihren. 
Bei kleineren Of en hat diese Feuerung vor allen anderen den hochsten 
Wirkungsgrad aufzuweisen, im Gegensatz beispielsweise zu Kohlenstaub
euerungen, welche erst bei einer bestimmten Herdgrolle rentabel werden. 

Abb. 173 und 174 zeigen den Querschnitt und Grundrill eines 
Schmiedeofens von Custodis. Die Abgase werden gezwungen, den 
Ofenherd von unten her zu beheizen. Durch die Anwendung eines 
Flachbrenners wird die 
Ausbreitung der Flamme 
iiber die ganze Ofenbreite 
begiinstigt. 

Abb. 175 und 176 
zeigen Langs- und Quer
schnitt eines Schmiede
of ens von Lochner 1). 

Der Of en ist mit zwei 
. ausschwenkbaren Flach
brennern ausgeriistet. Der 
Olverbrauch betragt bei 
einer Temperatur von 1000 0 40 kg 
und bei 14000 70 kg. 

Abb.l71 und 172. 

pro Tonne Einsatz, bei 12000 50 kg 

Abb. 177 und 178· zeigen einen Schmiedeofen mit Regenerator des 
Rhein. Vulkan, bei welchem besonders die dem Brennerkanal am ganzen 
Umfang zugefUhrte Sekundarluft bemerkenswert ist. 

Abb. 179 und 180 zeigen einen nach dem Regenerativprinzip ar
beitenden Schmiedeofen 2). Der jeweils nicht benutzte Zerstauber wird 
herausgezogen. 

Abb. 181 und 182 zeigen einen ortsfesten Schmiedeofen mit Olfeue
rung und Rohrenrekuperator der Firma Pier burg. 

Der Of en d:ient zum Erwarmen von Schmiede- und Gesenkschmiede
stiicken auf etwa 13000 C. Er besteht aus einer starken Eisenkonstruk
tion, welche mit Schamottematerial ausgemauert wird. 

Die Beheizung erfolgt mit diinnfiiissigem Teerol durch einen oder 
mehrere Niederdruckolbrenner unter Zuhilfenahme von Druckluft mit 
einer Pressung von etwa 400 mm WS. Die zu erwarmenden Stiicke 
werden durch eine oder mehrere Arbeitstiirenauf den Herd eingelegt 

1) Hausenfelder: St. u. E., 1912, Nr.19. 
2) Feuerungstechnik 1915, Nr.35. 
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und dann von den Stichflammen direkt bestrahlt. Infolge der hohen 
Temperatur, welche sich im Of en erzeugen laEt, werden die einzelnen 
Stucke sehr schnell auf die erforderliche Temperatur gebracht. Ein Zun-

Abb. 173 und 174. 

dern des Materials ist infolge des im Of en herrschenden Uberdruckes 
ausgeschlossen, weil das Eindringen von .A.uEenluft dadurch verhindert wird. 

Die Herdsohle ist sehr stark gehalten und durch besondere 
Eisenplatten geschutzt und auEerdem noch durch Luft von unten 
gekuhlt. Die Regulierung der' Temperatur erfolgt durch den am 



Zerstliuber 
vorgesehenen 
Lufthahn und 
durch das 01-
ventil. Eine 
reduzierende 
neutrale oder _ 
oxydierende 

Flamme kann 
eingestellt 

werden. 
Die Maue

rung ist so 

stark gehal- ~~~~. 
ten, daB Wlir-

meauBstrah-
lung vermieden und 
Brennstofl' gespart wird. 
Der Herd wird mit einem 
besonderen Sand in diin
ner Schicht sehr sorg
faltig eingebrannt und 
erhlilt nach der Schlak
keIirinne zu reichliches 
Geflille, um ein leichtes 
Ablaufen zu ermoglichen. 

Der eingebauteRoh
renrekuperator hat den 
Zweck, die zur Zerstliu
bung des fiiissigen Brenn
stofl'es erforderliche Luft 
an den abziehenden 
Rauchgasen vorzuwlir
men, wodurch der Wir
kungsgrad del' Beheizung 
erhoht wird. Die R.egu
lierung del' Abgase er
folgt durch einen Scha
motteschieber. 

Abb. 183 und 184 
zeigen Llings- und Quer
schnitt eines transpor
tablen klein en Schmiede
of ens von de Fries. 
Der Of en ist mit einem 
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Abb. 175 und 176. 

Abb. 177 und 178_ 
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unten angeordneten Olbehalter ausgestattet, von dem das 01 durch Luft
druck in die Duse . gefOrdert wird. Der Of en ist mit zwei gegenuber
liegenden Arbeitsoffnungen versehen. 

Die nachsten Abbi1dungen 185 und 186 zeigen einen Schmiedeofen 
der Firma Huth & Rottger mit 
Doppe1herd. 

Bei dieser Ausfiihrung befin
det sich unter dem eigentlichen 
Schmiedeherd ein zweiter Herd, 
der von den Abgasen des oberen 
Herdes durchzogen wird und als 
Gluh- oder V orwarmeherd dient. 
1st die Temperatur im Schmiede
herd 1300 0 0, so herrscht im 
unteren Herd eine solche von 
900 0 0. Dieser Herd geht also 
gewissermaflen ohne besondere 
Feuerung von selbst mit. Hie
rauf beruht die besonders wirt
schaftliche Arbeitsweise gerade 
dieses Of ens, die noch guns tiger 
wird, wenn auflerdem Luftvor
warmung hinzutritt. Hierzu dient 
ein Regenerator, der unter dem 
Vorwarmeherd untergebracht ist 
und in den eine Rohrschlange 
ver1egt ist. Diese wird von den 
Abgasen umspiilt, ist jedoch zur 
Erhohung ihrer Lebensdauer mit 
einer gutleitenden SchutzBchicht 
umgeben. 

Abb.187 und 188 zeigen einen 
nach dem Regenerativprinzip ar
beitenden Stoflofen des Rhein. 
Vulkan. Bei A und B ist je ein 
Brenner angeordnet. Del' Haupt
teil der Luft wird im Regenera
tor vorgewarmt. 

Abb. 189 und 190 zeigen ei
nen Siemens-Stoflofen mit Re-

generator 1). Der eine Teil der Flamme warmt nach dem Gegenstrom
prinzip die Blocke vor, del' andere Teil wird in den Regenerator umge
lenkt und heizt das Gitterwerk. Die herausnehmbaren Zerstauber sind 
Druckzerstauber Kortingscher Konstruktion. 

1) Feuerungstechnik 1915, Nr. 35. 
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Schwei.f3Ofen. Uber die Betriebskosten eines fUr Olfeuerung um
gebauten SchweiBofens macht Hausenfelder in "Stahl und Eisen, 1912, 
Nr. 19" folgende Aufstellung in Friedensmark: 

Ausgaben 

Zweimal jiihrlich eine Erneuerung der 
Feuerung und Gewolbe. . . . . . 

Kleine Ausbesserungen (Erneuerung der 
Feuerbrucke usw.) . . . . . . . . 

Erneuerung der Roststiibe aIle 3 W ochen 
im Gewichte von 215,5 kg = 22.70 M. 

Anfahren des Brennstoffes . . . . . . . 
Abladen des Brennstoffes. . . . . . . . 
Ausschlacken der Of en und Abfahren von 

Asche und Schlacke . . . . . . . . . 

I Kohlenfeuerung 
M. 

220 

275 

385 
360 
120 

360 

Verbrauch von Brennmaterial 600 t je 13.40 M. 
1720 
8040 

9760 

Beschaffung von Dusen, Oltank, Olleitung, Armaturen 
Beschaffung eines Gebliises, wenn notwendig. . . . . . . 

Teerolfeuerung 
M. 

176 

24 

I . 200 
120 t je 42.00 5100 

I 5300 

1400 
400 

7100 
Ersparnis durch Verwendung von Teerolfeuerung im ersten Jahre: 

Kohlenfeuerung 9760 1\1:. 
Teerolfeuerung . . 7100 " 

2660 M. 

Aus dieser Aufstellung ergibt sich, daLl der Verbrauch an Warme
einheiten pro Tonne Arbeitsgut bei der Olfeuerung 31/ 2 mal geringer 
war als bei der Kohlenfeuerung. Die Konstruktion dieses Of ens zeigen 
Abb. 191 und 192. Der Olverbrauch betragt 14-16% des Einsatzes 
und steigt bei klein en Stucken auf 31-36%. 

Zinkschmelzofen und Verzinkungspfannen. Fur die Beheizung 
von Verzinkungspfannen wird Olfeuerung vielfach angewandt, da diese 
die hierflir erforderliche genaueRegelbarkeit der Temperatur gewahr
leistet. Weiter .ergibt sich bei Olfeuerung die Moglichkeit, die Pfanne 
bei richtiger Flammenanordnung direkt zu beheizen, wahrend sie bei 
Kohlenfeuerung vor der direkten Einwirkung der Flamme geschiitzt· 
werden muLl, um dem Entstehen von sog. Hartzink, welcher sich durch 
Uberhitzung des Zinks bildet, vorzubeugen. Die Einrichtung einer Ver
zinkungspfanne von de Fries zeigen Abb. 193 und 194. Der Of en ist 
aus guLleisernen Platten zusammengesetzt und feuerfest ausgemauert. 1m 
unteren Teile des Of ens befindet sich eine durch eine Zwischenwand ge
teilte Verbrennungskammer, an welcher ein Brenner angeordnet ist, dessen 
Flamme durch die Zwischen wand gezwungen wird, einen U-formigen Weg 
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zuriickzulegen. Durch von dieser Kammer nach oben flihrende kleine 
Kanale treten die Heizgase in den eigentlichen, die Verzinkungspfanne 

o 
00 . 

'"' .0 .c 
-< 

aufnehmenden Heizraum. Die Abgase entweichen am vorderen und 
hinteren Ende des Of ens an dessen Oberseite. 
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Abb. 195 und 196 zeigen einen Verzinnungs
mit NiederdruckOlfeuerung der Firma Pierburg. 

Der Of en dient 
zum Verzinnen 
oder V erzinken von 
Blech- und Eisen
teilen; er besteht 
aus einem starken 
Eisengestell, wel
ches auf FiiEen 
ruht und mit Scha-
mottematerialien 

ausgemauert wird. 
Die Beheizung 

erfolgt mit diinn
Hiissigem HeizBI 
durch einen oder mehrere Nie
derdruckOlbrenner unter Zu
hilfenahme von Druckluft mit 
einer Pres sung von etwa 400 mm 
WS. Die Feuerfiihrung ist so 
angeordnet, daE die Flamme 
zuerst den Boden der Wanne 
bestreicht, hinten aufsteigt und 
an den Seitenwanden entlang 
zum Abzug zieht, wodurch eine 
schnelle und gleichmaEige Er
warmung der Wanne bei bester 
Brennstofi'ausnutzung erzielt 
wird. Die W anne, diezur Aufnah

I 
I 
I L __________ _ 

95 

oder Verzinkungsofen 

Jch/(lckl?l1-
(l/;f'/v/l 

Flvr 

me des Zinn- bzw. Zinkbades bestimmt ist, besteht aus starkem Blech mit Win
keleisenversteifung. Die Regulierung der Abgase erfolgt durch einen seitlich 
des Of ens angebrachten, mit Schamotteschieber versehenen Abzugstutzen. 

Abb. 183 und 184. 
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Eine Verzinkungspfanne mit besonders guter Warmeausnutzung zel
gen Abb. 197-199. Unter der Verzinkungspfanne a, welche auf den 
Mauerwerksvorspriingen b ruht, ist ein Verbrennungsraum d angeordnet, 
dessen Ende bei c durch einen Brenner befeuert wird. Bei e treten die 
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Heizgase nach oben, urn dann 
nacheinander die drei iibrigen 
Seitenwande der Pfanne zu be
heizen und schlieBlich durch einen 

Abb. 185 und 186. 

senkrechten Kanal f in den Fuchs zu fallen. Der bei dieser Anordnung 
besonders lange Weg der Heizgase gewahrleistet eine gute Warmeaus
nutzung. Um eine Uberhitzung des unteren Teiles der Pfanne durch 
direkte Beriihrung mit der Flamme selbst zu vermeiden, wird zweckmailig 
die Diise etwas schrag nach abwarts gerichtet, so daB sie gegen den Boden 
des Verbrennungskanals d blast und die Pfanpe nur'durch Strahlung heizt, 
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Der Brennstofi'verbrauch von Verzinkungspfannen betriigt je nach der 
Art der Beheizung 1-3 % des zu verzinkenden Materials. 

Tiegelschmelzofen. Die Verwendung der Olfeuerung zur Beheizung 
von Tiegelschmelzofen bietet eine Reihe wichtiger V orteile. Trotz des im 

allgemeinen hOheren Olpreises gegeniiber dem Kokspreise ist bei richtiger 
Wah1 des Brennersystems und der Ofenausmauerung die Schmelzung durch" 
01 billiger, weil die Wlirmeausnutzung eine wesentlich bessere ist. Ein 
weiterer V orteil besteht darin, daB der Koks verhiiltnismliBig viel Schwafel 
enthlilt, wlihrend Steinkohlentearol und aine groBe Anzahl von Mineral-

Essich, {)lfeuerungstechnik, 3. Autl. 7 
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Abb. 191 und 192. 

Abb. 193 und 194. 

Abb. 195 und 196. 
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olen nur Spuren von Schwefel enthalten. Das im Olofen erschmolz€me 
Produkt ist daher von wesentlich besserer Qualitat, auch aus dem Grunde, 
weil die Olfeuerung das Arbeiten mit reduzierender Flamme gestattet und 

daher nicht nur einen ge
ringen Abbrand ergibt, son
dern auch etwa vorhandene 
Oxydteilchen, welche Ver
unreinigungen im Schmelz
gut ergeben wiirden, zu 
Metall reduziert. Bei mit 
Koks gefeuerten Of en ist 

der Abbrand deshalb wesentlich grofier, weil 
sich der Koksinhalt des Of ens dauernd ver
andert und es nicht moglich ist, durch eme 
andauernde Regulierung die Luftzufuhr ent-

Abb. 197 bis 199. sprechend mit zu andern. Der Abbrand ist 
aber von ganz wesentlichem EinfluG auf die Gestehungskosten des Gusses. 
Bei Zugrundelegung eines Metallwertes von 2,70 M. pro kg bedeutet eine 
Verringerung des Abbrands von nur 1/2 % eine Ersparnis von 1,35 M. 

pro 100 kg Schmelzgut, d. h. in Hohe der gesamten Brennstofi'kosten, 
welche sich z. B. beim Schmelzen von Rotgufi mit 8 % Olverbrauch und 
einem Olpreis von 17 Pf. pro kg auf 1,36 M. belaufen. Ein weiterer Vor
teil des mit 01 betriebenen Schmelzofens ist eine gegeniiber anderen 
Feuerungsarten·. um etwa 50 -100 % grollere IJeistungsfahigkeit, ferner 
die wesentlich einfachere Bedienung, da sich der Olofen viel leichter als 
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kippbarer Of en ausbilden laBt als der mit Koks gefeuerte Of en, und da 
das dauernde Aufgeben von Brennstoff wegfallt. 

In gut konstruierten Tiegelschmelzofen mit Olfeuerung belauft sich 
der Olverbrauch bei Messing auf 6%, Bronze 8%, Kupfer 10-12%, 

Abb.201. 

Stahl 15-20% des Schmelz
gutes. 

Abb. 200 zeigt einen fest
stehenden Tiegelscbmelzofen 
der Deutschen Olfeuerungs
werke. Der Of en bestebt aus 
einem scbmiedeisernen, feuer
festausgefiitterten Mantel mit 
durch Gegengewicht ausbalan
ciertem abhebbarem Deckel. 

--- --- -r---T---l 
I 1 1 
1 1 1 
1 1 I 
I 1 1 
I I I 
' __ +----1-
I 1 1 
1 I 1 
I 1 I 

: i I 
I 1 1 ______ -' ___ -1 ___ ...1 

1m Ofenscha{)ht steht auf einem runden Sockel der Tiegel, der Brenner 
ist tangential angeordnet. Die um den Tiegel kreisende Flamme tritt 
tiber dem8elben durch ein kreisrundes Loch im Deckel aus. Eine im unteren 
Teil des Schachtes angeordnete Offnung gestattet den AusfluB des Materials 
bei Tiegelbruch. 

Abb. 201 zeigt einen Tiegelschmelzofen mit Vorschmelzer der Firma 
Eu th & Rottger. 

Der Of en besteht aus einem Schmelzscbacht mit aufgesetzter Abzugs
haube. Der Schmelzschacht setzt sich zusammen aus einem unteren fest
stehenden Teil, in welehem sich der eigentliehe Schmelztiegel befindet 
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und einem oberen zylindrischen Aufsatz, dem Vorschmelzer, in dem ein 
konischer Tiegelaufsatz eingesetzt ist und der mittels besonderer Hebe
konstruktion etwas angehoben und zur Seite geschwenkt werden kann. 
Die Abzugshaube, welche den oberen AbschluB des Of ens bildet, ist eben
falls nach der Seite hin abschwenkbar. 

Die Beheizung des Of ens erfolgt durch einen im unteren Schmelzofen tan
gential angeordneten Nieder
druckluft- Olbrenner "Indu
striehuth", D. R. P. a. Die 
Flamme desselben wird so ein-
gestellt, daB sie, nach oben 

Abb.202. 

ansteigend, den Tiegel mehrmals umkreist. Die Abgas& umspiilen den 
Tiegelaufsatz allerseits und verlassen den Of en durch den Abzugsstutzen 
der Haube. 

Der Arbeitsvorgang vollzieht sich in der Weise, daB nach Abschwenken 
der Abzugshaube der Tiegel mitsamt dem Tiegelaufsatz mit dem zu schmel
zenden Metall beschickt wird. Der Brenner kann alsdann in Tiitigkeit 
treten. Das im Tiegelbefindliche Material geht zuerst in den fiussigen 
Zustand uber, wiihrend das im oberen Vorschmelzer befindliche Metal! 
unter Einwirkung der Ritze vorgewiirmt wird und langsam nach unten 
in den Tiegel sinkt. J e nach der Beschaffenheit des Materials genugt ein 
einmaliger Einsatz zur Erzielung einer vollen Tiegelcharge. Durch eine 
besondere Schauoffnung in der Abzugshaube kann der Schmelzvorgang 
genau beobachtet werden. 1st die Charge fertig, so wird der Vorschmelzer 
nach leichtem Anheben, welches durch Drehen eines Handrades bewirkt 
wird, zur Seite geschwenkt, und der Tiegel kann ausgehoben werden. 

Es empfiehlt sich, den Of en in einer besonderen Grube etwas unter 
Flur aufzustellen, wodurch eine leichte Bedienung des Of ens ermoglicht 
wird. Die Windleitung, welche die Luft yom Ventilator dem Brenner 
zuftihrt, wird hierbei zweckmiiBig in den Boden verlegt. 
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Eine ganz iihnliche Konstruktion zeigt der feststehende Tiegelschmelz
of en del' Firma Dr. Schmitz & Co., Barmen (siehe Abb. 202). Auch bei 
diesem Of en ist der Brenner tangential im unteren Teil des Of ens ein
gebaut. Die Heizgase umkreisen den Schmelztiegel und V orschmelzer und 
die Abgase entweichen nach oben durch eine beweglich angeordnete Haube. 
Del' V orschmelzer ist auch hier seitlich ausschwenkbar. 

Abb. 203-205 zeigen einen kippbaren Tiegelschmelzofen derdeutschen 
Olfeuerungswerke. 

Del' Of en ist in einer durch die Schnauze gehenden Acbse gelagert 
und an einer in einem Kreisbogenabscbnitt gefiihrten Kette, welche durch 
Handrad und Scbnecke aufgewunden werden kann, aufgehiingt. Im 
tibrigen ist die Einrichtung des Of ens im Prinzip dieselbe wie diejenige 

Abb.205. 

des feststehenden Of ens. Auf dem Deckel befindet sich ein abnehmbarer 
zylindrischer Aufsatz, welcher bestimmt ist, das sperrige Schmelzgut des 
Tiegels zum Teil aufzunehmen, vorzuwiirmen und niederzuschmelzen. 

Abb. 206 und 207 zeigen den Tiegelschmelzofen der Ardel t
"\Verke. Auch diesel' Of en besteht aus einem zylindrischen Schacht aus 
feuerfestem Material, in welchem zentral del' Tiegel angeordnet ist, wel
cher durch die um ihn kreisende Flamme beheizt wird. TIber dem 
Deckel des Of ens befinden sich zwei konzentrisch angeordnete Aufsiitze, 
deren innerer das sperrige Beschickungsmaterial des Tiegels zum Teil 
aufnehmen soll, wiibrend durch den Zwischenraum zwischen dem inneren 
und iiufleren Aufsatz die Flamme austritt. Del' Of en ist mit einem 
Brenner ausgestattet, welcher getrennte Zufiihrung del' Verbrennungs
und Zerstiiubungsluft besitzt. Erstere wird durch einen Ventilator, 
letztere durch einen Kompressor erzeugt. Eine tiber dem Of en ange
ordnete Abzugshaube fiihrt den Rauch und die Verbrennungsprodukte 
abo 01 und Preflluft werden durch biegsame Schliiuche zugefiihrt. 

Die nachsten Abbildungen 208 und 209 zeigen einen kippbaren 
Tiegelschmelzofen mit Vorschmelzer del' Firma H u th & Rottger. 
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Del' Of en besteht im wesentlichen aus einem senkrechten Schmelz
schacht, del' im unteren Teile den eigentlichen Schmelztiegel enthalt, wah
rend del' 0 bere Teil als V orschmelzer ausgebildet ist. Diesel' wird nul' 
zwecks Auswechslung des Tiegels abgenommen. Er enthalt im Innern 
einen iiber dem Schmelztiegel angeordneten konischen Graphitaufsatz, wel
cher von den hochsteigenden Heizgasen umspiilt wird. Besondere Beobach
tung verdient die auBerst zweckmailige Verschlul.lkonstruktion del' oberen 

Abb.206. 

Beschickungsoffnung.Durch 
eillfaches Rerunterdriicken 
eines Rebels wird die Off
nung freigelegt und zwar 
derart, daB del' heifie Ver
schlufideckel an keiner Seite 
des Of ens hinderlich ist und 
den Zugang zum Of en bei 
del' Beschickung versperren 
kann. Die Kippvorrichtung 

Abb.207. 

besteht aus einem leichtgehenden Schneckengetriebe mit Zahnradiiber
setzung und Handrad. 

Die Beheizung des Of ens erfolgt durch einen im unteren Teile des 
. Of ens tangential angeordneten Niederdruckluft-Olbrenner "Industriehuth", 
D. R. P. a., durch welchen eine urn den Tiegel kreisende Flamme erzeugt 
wird. Durch diese Ausbildung del' Feuerung wird eine vollkommen gleich
maBige Erwarmung erzielt, wobei del' Tiegel selbst in weitgehendstem Mal.le 
geschont wird. 

Dadurch, dafi man beim Einsetzen von Metall nicht nul' den Tiegel 
beschickt, sondern auch den Tiegelaufsatz, wird in den meisten Fallen 
ein N achsetzen wahrend des Schrnelzvorganges iiberfliissig. Es 'geniigt 
also ein einmaliges Einsetzen, urn eine volle Tiegelcharge zu erhalten. 
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Hierin liegt der V orteil des V orschmelzers, der besonders beim Ein
schmelzen von sperrigem Metall hervortritt. 1m librigen wird jedoch VOl' 
allem eine Verklirzung del' Schmelzdauer und eine Verringerung des Brenn
stofl'verbrauches erzielt. 

Kippbare tiegellose Schmelzofen. In den letzten Jahren ist die 
Verwendung von tiegellosen Schmelzofen zum Schmelzen von Stahl Bowie 
von Kupfer und seinen Legierungen stark in Aufnahme gekommen. 
Der Grund hierfUr liegt vor aHem darin, daB der tiegeHose Schmelz
of en die Moglichkeit bietet, mit reduzierender neutraler oder oxydierender 
Flamme zu arbeiten, hohe Temperaturen zu erzeugen und schnell an-

Abb. 208 und 209. 

zuheizen. Der Abbrand eines derartigen Of ens ist allerdings groBer als 
der eines Tiegelschmelzofens, jedoch fiillt der Brennstofl'verbrauch wesentlich 
geringer aus, del' Tiegelverbrauch fiillt weg und der Of en liiBt sich fUr 
wesentlich groBere Chargen als ein Tiegelschmelzofen bauen. 

Der tiegellose Of en ist eine wichtige Ergiinzung des Kupolofens zur 
Erzeugung hochwertigen Graugusses. Er ermoglicht es, einen GuB ge
wlinschter Zusammensetzung rasch und sehr heiB niederzuschmelzen. Er 
eignet sich daher insbesondere fUr diinnwandigen GuB und ergibt ein 
blasen- und schlackenfreies, schwefelarmes Material von hoher Festigkeit. 
Abe kin g macht liber die Eigenschaften desselben folgende Angaben 
(St. u. E. 1918, Nr. 35, S. 793): ZerreiBfestigkeit .21,7 - 30 kg/mm2, 

Biegefestigkeit 40,8-53,5 kg/mm2• Gesamter C 2,45-3,26%, Si 2,41 
bis 3,0%, Mn 0,28-0,5%, P 0,4-0,51%, S 0,062-0,12% bei einer 
Gattierung von 5-10% Stahlabfalle, 20% Hiimatit, Rest GieBereiroh
eisen Nr. 1-3 und Brucheisen. Der Siliziumabbrand betrug 15-20%. 
Mangan zeigte nur geringe Abnahme. 
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Die Betriebskosten des CHofens pro Tonne GuB sind natiirlich hOher 
als die des Kupolofens. Wahrend dieser etwa 10-12% Koke ver
braucht, sind beim Olofen je nach GroBe 9-20% 01 erforderlich. Nach 
Abeking betragen die Kosten eines 500-600 kg-Ofenfutters 200-250 
Friedensmark. Die Lebensdauer eines solchen Futters betragt etwa 
30 Chargen. Die Schmelzdauer betragt etwa 2 Stun den, der Druck im 
Of en etwa 30 mm WS. 

Bei einem richtig konstruierten tiegellosen Of en ist darauf zu achten, 

II 
I' 
,I 

" II .. 
, IOlbehiilkr 

" 

Abb. 210 und 211. 

daB die Verbrennung moglichst weit vorgeschritten bzw. beendet sein muB, 
wenn die Heizga.se mit dem Bad in Beriihrung treten. Die nachfolgend 
gezeigten Of en bestehen aus einer feuerfest ausgefiitterten, um ihre wage
rechte Achse drehbaren Trommel, an welcher auf der einen Seite axial 
ein Brenner angeordnet iat, wahrend der Abzug auf der anderen Seite 
oder im oberen Teile des Of en a liegt. Letztere Anordnung iat deswegen 
vorteilhafter, weil dadurch die Flamme zur Umkehr gezwungen und beaser 
ausgenutzt wird. 

Abb. 210 und 211 zeigen einen derartigen tiegellosen 500 kg-Schmelz
of en der Poetter G. m. b. H. Dusseldorf. Bei diesen Of en ist der dreh
bare, trommelartige Ofenkorper auf Rollen gelagert. Fur ersteren wird 
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der Abbrand bei Kupferlegierungen mit 2-3% angegeben, del' Olverbrauch 
mit 7-12%. Fiir StahlguE betragt der Olverbrauch 20-35%, der Ab
brand 4-6% vom Einsatz. 

Eine ahnliche Konstruktion von Baurichter zeigt Abb. 212. Rier 
ist jedoch in der Sohle des Of ens ein durch einen Stopfen verschlieE
barer AusguB vorgesehen. Nach Fertigmachung der Charge wird der 
eigentliche Ofenkorper mittels eines Gehanges am GieEereikran auf
gehangt und unmittelbar in die einzelnen Formen ausgegossen. Diese 
Konstruktion stellt einen bedeutenden Fortschritt dar. 

Abb.212. 

Eine andere Bauart des kippbaren tiegellosen Schmelzofens, diejenige 
der Deutschen Olfeuerungswerke (Abb. 213-217) besitzt einen niedrigen 
Schacht von kreisformigem GrundriE, des sen untere Ralfte durch das 
Bad ausgefiillt wird, wahr'end in del' oberen Ralfte die Flammen zweier 
tangential angeordneter Brenner kreisen. Del' Abzug befindet sich in 
der Mitte des Deckels. Infolge der Rotation der Flammen und del' 
Anordnung des Abzuges werden die Reizgase gezwungen, einen sehr 
langen Weg zuriickzulegen, bevor sie aus dem Of en austreten. Infolge
dessen wird eine vollstandige Verbrennung, eine ausreichende Durch
mischung der Reizgase und eine gute Warmeausnutzung erzielt. 

Del' Of en ist mittels Randrand und Schnecke und Zahnradseg
ment kippbar. Gegeniiber der AusguEoffnung befindet sich eine zum 
Beobachten sowie beim Kupferschmelzen zum Raffinieren dienende 
Offnung. 

Kiinscher 1) gibt den Olverbrauch eines 1 t-Ofens der Deutschen 
Olfeuerungswerke fiir Kupfer auf 7-8% bei 11/2 Stunden Schmelzdauer 

1) Feuerungstechnik 1915. 
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an. Beim Schmelz en von Rotgu£ und Bronze belauft sich derselbe auf 
5-6%, bei Kupfer auf 6-8%. Der Abbrand betragt hierbei fiir 
Blocke 1,7%, fur Altmetall bis 3%, fur Spane brikettiert bis 5%, 
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beim Schmelzen von Reinkupfer 1-2%. Die Schmelzdauer fur Bronze 
und RotguE betriigt im 500 Kilo-Ofen 50-70, im 1000 Kilo-Ofen 
70 biB 90 Minuten, im 2000 Kilo-Ofen 110-130 Minuten. FUr Rein
kupfer ist die Schmelzdauer 10% hOher~ DaB Anwarmen des Of ens 
dauert 30-60 Minuten. 
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Brasseur l ) gibt den Olverbrauch beim Schmelzen von Stahl folgen
dermaBen an: 

Of en in halt: 
_75 kg 

100 " 
150 " 
200 " 
300 ., 

Olverbrauch pro Charge: 

10-12 kg 
12-14 ., 
12-15 .. 
15-18 " 
25-:30 " 

Schmelzdauer Min.: 

30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
60-75 

Bei groBen Of en betriigt der Abbrand 2-2,5%. 
Die Vereinigten Hiittenwerke Burbach-Eich-Diidelingen geben den 

Verbrauch ihres tiegellosen Schmelzofens beim Schmelzen von Stahl auf 
12% Teer an. Das Futter soIl 2-3 Monate halten und die Schmel
zung von 400-1000 t· Material ermoglichen. Der Abbrand betriigt. 
hierbei 1,5-2%. 

Die niichsten Abbildungen 218-220 zeigen einen Of en der Firma 
Ruth & Rottger. 

Die Schmelztrommel in schmiedeeiserner Ausfiihrung ist mit zwei 
guBeisernen Laufringen versehen und endigt beiderseits in konischen Aus
bauten, wovon der eine den Brenner triigt, wahrend der entgegengesetzte 
die Beschickungsoffnung enthiilt. Der hintere Ausbau ist auBerdem als 
Materialvorwiirmer ausgebildet und besitzt zum Nacbsetzen eine seitliche 
Klappe, durch die wiibrend des Schmelzens klein ere Mengen nachgesetzt 
werden, ohne daB die Feuerung abgestellt zu werden braucht. Zur Haupt
beschickung durch die hintere zentrale Offnung, die auBerdem auch als 
Abzug fiir die Abgase dient, wird die vor dem Abzug befindliche Auf
fangvorrichtung zur Seite gefahren bzw. hochgezogen. Diese Ausbildung 
des Of ens ermoglicht eine bequeme Beschickung und bietet auLlerdem den 
groBen Vorteil, daB das Schmelzbad jederzeit zuganglich ist. 

Die Ausmauerung der Trommel besteht aus einem Spezialfutter 
von besonderer Zusammensetzung. Dasselbe hat sich bei tiegellosen, 01-
gefeuerten Schmelzofen hervorragend bewiihrt, besitzt eine groBe Halt
barkeit mid ist verhaltnismaEig Behr billig. Bei Einschmelzungen hiilt 
es etwa 150-160 Schmelzungen aUB, bei Metall etwa 300-400. Eine 
Erneuerung des Futters erfolgt sehr einfach, indem man den konischen 
Stutzenan der Beschickungsseite der Trommel abschraubt. 

Das Traggestell zur Aufnahme der Trommel ist zweiteilig und mit 
Laufrollen versehen. An dem an der Brennerseite befindlichen Gestell 
befindet sich auBerdem 

der Antrieb zum Drehen und Kippen der Trommel. Bei den kleineren 
Of en erfolgt dies von Hand; die groLleren Of en jedoch sind mit einem 

mechanischen Getriebe mit direktem elektrischen Antrieb versehen 
und besitzen aullerdem zur Reserve den Handantrieb. Das Drehgetriebe 

I) St. u. E., 1913, S. 1281. 
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besteht aus doppelter Schneckenradiibersetzung und Kupplung ZUlli Ein
und Ausriicken des Motors. 
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Die Luftvorwarmung erfolgt stets bei Eisenschmelzungen, und 
zwar dient hierzu ein Rohrenrekuperator. Derselbe besteht aus einem 

Abb. 221 und 222. 

Rohrensystem aus feuerbestiindigem GuB, welches in einem gemauerten 
Bodenkanal verlegt ist und von den Abgasen des Of ens umspiilt wird. 
Die Luftvorwarmung erfolgt auf diese Weise auf etwa 4000 C. Der Boden-
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kanal wird zur Fortfiihrung der Abgase an einen Kamin von etwa 10 m 
Rohe angeschlossen; die Reizrohren sind mit der Windleitung des Ge
bIases verbunden. 

Martinofen. Ein Nachteil des kippbaren tiegellosen Schmelzofens 
ist seine beschrankte GroBe sowie vor aHem der Umstand, daB die mit 
kalter Luft erreichbare Verbrennungstemperatur fiir gewisse schwer 
schmelzbare Legierungen entweder iiberhaupt nicht ausreicht oder aber 
eine lange Schmelzdauer und einen hohen Brennstoffverbrauch ergibt. 
Diese Liicke fliHt der mit Luftvorwarmung arbeitende Martinofen mit 
Olfellerllng aus. Er eignet sich zum Schmelzen von GrauguB, Temper
guB, Stahl, Ferromangil,ll, Ferrosilizium usw. Die Luftvorwarmung kann 
hierbei durch Rekuperation oder Regeneration erfolgen. Zur Beheizung 
wird entweder eine mit PreBluft betriebene Zerstauberdiise, durch welchc 
ein moglichst kleiner Bruchteil kalter Verbrennungsluft zu schicken ist, 
{lder eine geblaselose Tropffeuerung verwandt. 

Abb. 221 und 222 zeigen die Konstruktion des Klein-Martinofens 
von Poetter. Der Of en ist mit einem Regenerator ausgeriistet. Die 
hoch vorgewarmte Luft steigt auf der linken Seite zum Ofenkopf, an 
welchem ein Zerstauber angeordnet ist. Auf der gegeniiberliegenden 
Seite befindet sich der Abzug. Der Zerstauber wird mit PreBluft von 
1,5-2 Atm. betrieben und verbraucht nur 0,5 cbm pro kg en, d. h. 
5 % der Verbrennungsluft, so daB 95% durch den Regenerator gehen, 
welcher eine Vorwarmung auf 700-900° C bewirkt. 

Abb. 223 und 224 zeigen einen Klein-Martinofen von Eckardt, 
dessen Betriebsergebnisse Rin g in "Stahl und Eisen, 1914" veroffent
licht hat. Der Of en hat ein Fassungsvermogen von 1 t. Er besitzt 
.einen Schorn stein von 650 mm B und 20 m Rohe. U nter dem Of en 
ist zur Lufterhitzung ein Regenerator angeordnet; iiber den Ofenkopfen 
'befinden sieh Zerstauberdiisen, von denen die nicht bimutzte jedesmal 
beim Umschalten des Regenerators ausgeschwenkt wird. Wahrend des 
Arbeitens herrscht im Schmelzraum geringer Uberdruck, im Schornstein 
12 mm WS Unterdruck, in den Kammern iiber dem Gitterwerk 6-8 mm, 
in den Ziigen 6 mm Unterdruck. Die DUsen sind unter 65° gegen die 
BadoberfHiche geneigt. Das Anheizen, zu welchem 150 kg en erforder
lich sind, dauert 3 Stun den. Die darauf folgende erste Charge dauert von 
Beginn des Einsetzens bis zum Abstich 3 1/2, die zweite 3 Stunden, die 
folgenden 21/2 Stunden. Der Olverbrauch betdigt 50 - 55 kg stiindlich. 
Das Fertigmachen der Schmelze erfolgt mit 0,7% Ferromangansilizium 
und 0,2 % hochprozentigem Ferrosilizium. Das erzeugte Material hatte 
eine Festigkeit von 33-54 kg bei bis zu 25% Debnung. Die Analyse ergab: 

0,1 -0,45 % C. 
0,45 -0,58 % Mn. 
0,036-0,055% S. 
0,34 -0,43 % Si. 
0,04 -0,08 % P. 

Essich, (}lfeuerungstechnik, 3. Auf!. 8 
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Die Gestehungskosten fUr die t Stahl werden folgendermaBen ange
geben (in Friedensmark): 

Einsatz 
400 kg Hamatit 

1600 " Trichter und Schrott . 
16 " Ferromangansilizium} 

4 " Ferrosilizium 
Olverbrauch: 

535 kg je M. 6.-% kg 

M. 33.20 
" 80.-

" 
·7.30 

" 32.10 
Stromkosten fiir Winderzeugung und Kran. " 2.-
Lohne: 

1 Mann 1 Tag. 

1 " 1 " . 
1 Junge 2 Std .. 

Abschreibungen 15% von M. 7000.
bei 250 Arbeitstagen. 

Erzeugungskosten 
Erzeugung 2000 kg -15% = 1700 kg, somit 

" 
8.-

" 
6.-

" 
0.50 

" 
8.-

" 
4.20 

M.181.30 

181,3 
Gestehungskosten pro Tonne Stahl 17 = . M. 106.50 , 

Bei Kokstiegelofen beliefen sich die Gestehungskosten fUr die t Stahl 
auf M. 247.-. 

Abb. 225 zeigt einen Klein-Martinofen mit Tropfolfeuerung 1). Die 
Anschafl'ungskosten derartiger Of en sind infolge Wegfalls von Geblase sehr 
gering. J edoch macht das Anheizen gewisse Schwierigkeiten, weil die 
TropfOlfeuerung nur bei guter Luftvorwarmung richtig funktioniert. Man 
wird daher, wenn moglich, mit Gas anheizen oder den Of en in Betriebs
pausen durchfeuern, wozu alJerdings nur wenig Brennstofl' erforderlich 
ist. Wo Pre1Uuft zur.Verfiigung steht, wird man aber diesen Schwierig
keiten durch Anwendung eines Zerstaubers lieber aus dem Wege gehen .. 

Fiir einen 4 t-Martinofen wird der Brennstofl'verbrauch auf 137 kg/St. 
von 11200 WE angegeben bei einem Einsatz von 1300 kg Roheisen und 
2700 kg Schrott sowie einer Chargendauer von 4 Stunden. Fiir einen 
anderen Of en dieser GroBe mit einer kalten Beschickung mit Hamatit
roheisen' und Schrott wird der Olverbrauch auf 13 % angegeben, wobei. 
die Ofenausmauerung 1700 Chargen aushielt. 

Einen 25t-Martinofen nach Ploehm 2) zeigen Abb. 226 und 227. 
Der Of en besitzt zwecks guter Ausnutzung der Flamme eine groBe 
Liingsausdehnung. Die Zerstauber sind mit Wasserkiihlung ausgeriistet 
und bleiben auch wiihrend der AuBerbetriebsetzung im Of en. Die Bad
tiefe betragt 0,4-0,45 m. Die Zerstaub~r arbeiten mit 4,2 Atm. Luft-

1) Feuerungstechnik 1915, Nr. 35. 
2) Glasers Annalen, 1918. 
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pressung beim Schmelzen, mit 3 Atm. wahrend der Arbeitsperiode. DaB 
vom Of en erzeugte Produkt hat folgende Zusammensetzung: 0,205 % C., 
0,315 % Bi., 0,68 % 
Mn., 0,018 % P., 
0,024 % S. Die 
Dauer einer 25 t 
Charge betragt 5 1/ 2 

Stunden. Die Aus
mauerung des Of ens 
hielt 1062 Chargen. 

Abb. 228 u. 229 
zeigen einen Martin
of en mit Roholfeue
rung nach Schweit-!Iu;f/en.-M~~~ 
zer 1). Der Of en ist 
mit ausschwenkbaren 
Brennernausgeriistet. 

Bei Martinofen 
wird Olfeuerung bis
weilen als Zusatz
feuerung zur Hoch
ofengasbeheizung an
gewandt, um gegen
iiber dem minder
wertigenHochofengas 
einen Ausgleich zu schaffen 
und die Erzielung hoherer 
Temperaturen zu ermog
lichen. 

KupolOfen mit Olfeue
rung. Auch fiir Kupolofen 
bietet die Olfeuerung gewisse 
Vorteile. Die Anwendung 
der Olfeuerung ist hier eine 
reine Kalkulationsfrage und 
hangt in erster. Linie von 
dem Verhaltnis Olpreis zu 
Kokspreis abo Olfeuerung 
kommt hier insbesondere fUr 
die Erzeugung eines schwefel
armen Qualitatsmaterials in 
Betracht. Die ganze Frage 

1) Schweitzer: UberRoh
Olfeuerungen in Hiittenwerken, 
St. u. E., 1916, S. 1174. Abb. 223 nnd 224. 

8* 
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befindet sich jedoch noch im Stadium der Entwicklung. Allgemein kann 
gesagt werden, daB wohl stets auf den Satzkoks nicht ganz verzichtet 
werden kann mit Rlicksicht auf die chemischen Vorgange im Of en. 

Man kann im Prinzip folgende 
Bauarten von olgefeuerten Kupol
oren unterscheiden: 

1. KupolOfen flir aIternativen 
Betrieb mit Koks oder 01, 

2. KupolOfen fUr rein en Olbe
trieb, wobei allerdings die obige 
Bemerkung liber den Satzkoks zu 
beachten ist. 

Die erst ere Bauart stimmt im 
wesentlichen mit derjenigen gewohn
licher KupolOfen liberein, besitzt 
jedoch in jeder Luftdlise einen von 
auEen eingeflihrten herausnehm
baren PreEluft-Olzerstauber. Der-

Abb.225. artige Of en konnen also beliebig mit 
rem em Koks oder mit 01 bei geringem Kokszusatz betriebeIi. werden. 
Charakteristisch fUr sie ist, daE die Verbrennung des Ols in der Haupt
sache in der Beschickungssaule erfolgt. 

Die zweite Bauart unterscheidet sich von der gewohnlicher Kupol
oren dadurch, daE sie nicht einen Dlisenring besitzt, sondern zwei oder 
mehr am U mfang angeordnete Brennerstutzen, die sich konisch nach 

Abb.226 und 227 . 

. dem Schacht zu erweitern, und in welchen die Verbrennung zurn Teil 
erfolgt, bevor die Flamme mit dem Material in Berubrung kornrnt. 

Abb. 230 zeigt einen derartigen Of en. 
An die Brenner muE die Anforderung gestellt werden, daE sie so

wohl oxydierend oder reduzierend als auch neutral wirken konnen. 
Letzteres insbesondere erfordert eine rasche und vollkommene Zerstaubung, 
wie sie am besten durch PreEluft erreicht wird. Da PreEluft in jeder 
modernen GieEerei zu finden ist , werden hierdurch Komplikationen 
nicht bedingt. Die Hauptmenge del' Verbrennungsluft wird dabei wie 
beim Koksbetrieb durch ein Roots oder Turbogeblase zugeflibrt. Eine 
solche Brennerkonstruktion gewahrleistet die erforderliche Beherrschung 
des Verbrennungsvorgangs. 
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Abb. 231 und 232. 
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Kupferschmelzofen. Abb. 231 und 232 zeigen einen Kupfer
Bchmelz- und Raffinierofen mit Regenerator des Rhein.-Vulkan. Der 
Brenner ist gegen die BadoberfHiche geneigt, so daB eine gute Wiirme
ubertragung gewahrleistet ist. 

Abb. 233 und 234 zeigen einen Schmelz- und Rostofen nach Siemens, 
wie er in Slid-Ru1lland zur Kupfergewinnung benutzt wird. Der Oren 
besteht aus dem kreisrunden Schmelzofen und dem langlichen geneigten 
Rostofen. Das Erz wird am oberen Ende des letzteren aufgegeben. Zwei 
neben dem Verbindungskanal vom Rostofen zum Schmelzofen tangential 

Abb. 233 und 234. 

in letzteren blasende Brenner halten das geschmolzene Material auf Tem
peratur. Die im Schmelzofen umkehrende Flamme tritt in den Rostofen 
uber, wobei die Abgase zum Rosten benuzt werden. 

Abb. 235 zeigt einen Emaille-Schmelzofen 1) mit Olfeuerung. Auch 
hier mussen, um ein Qualitatsmaterial zu erzielen, hohe Anforderungen 
an die Zuverlassigkeit des Brenners gestellt werden. 

TauchlOtOfen. Abb. 236 und 237 zeigen den Liings- und Querschnitt 
eines TauchlOtofens von Pierburg, wie er zum Loten von Fahrradrahmen 
benutzt wird. 

Einen Kalzinierofen mit Olfeuerung zeigt Abb. 238. Ein Teil der 
Verbrennungsluft wird liber dem Gewolbe des Of ens vorgewarmt. A ist 
der Zerstauber, Beine Schau- und Ziindoffnung. 

Trockenkammern. Abb. 239 und 240 zeigen den Liings- und Quer
schnitt einer Trockenkammer mit Olfeuerung. Zwischen den Schienen, 

1) Feuerungstechnik, 1915, Nr. 35. 
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auf denen die zu trocknenden Wagen ein- und ausgefahren werden, sind Ver
brennungskanale angeordnet, welche durch je einen Brenner beheizt·werden. 

Glasschmelzofen. Abb. 241 und 242 zeigen einen Glasschmelzofen 
von Wolf1) mit liber dem Sehmelzraum angeordneter Feuerung. Dies 

A = ZerstiLuber. 
B = Olabsperrhahn. 
o = OlbehiLlter. 
D = LuftventiJ. 
E = Rotationsgebllise. 
F = Elektromotor. 
G = IIo.ndpumpe. 
n = Windkessel. 
J = Ifa13. 
K = Wo.rmwo.sserbeizschlange. 
L = Wo.rmwllssernbsperrbabn. 
M = l'.:xpansionsgefa13. 

= Raucbgllsregulierscbieber. 

Abb.235. 

stent eine wesentliche Verbesserung gegenlibel' der Kohlenfeuerung dar, 
welehe unter dem Sehmelzraum angeordnet werden muE und daher mit 
erheblich groEerem Brennstoffverbraueh arbeitet. 

Abb. 243 zeigt einen Kalkofen mit Olfeuerung 2). Man unterseheidet 
an demselben eine Brennzone, eine Vorwarmzone und cine Klihlzone. 
Die Brennzone erstreckt sieh von den Dlisenkanalen aufwarts bis zu den 
Schauoffnungen an der unteren Blihne. Dariiber liegt die V orwarmzone, 

I) Glasers Annalen, 1918. 
2) Feuerungstechnik, 1915, Nr. 35. 



120 Die Anwendungsgebiete der Olfeuerung. 

darunter die Kiihlzone. Nur ein Teil der Luft tritt, in den KaniiJen B 
und C vorgewarmt, zu den Brennern. Der iibrige Teil tritt durch die 

Abb. 236 nnd 237. 

Ofl'nungen D ein, kiihlt den gebrannten Kalk und warmt sich selbst da
bei hoch vor. 

Abb. 239 nnd 240. 

Abb. 2441) zeigt einen Sulfat-Mufl'elofen mit Olfeuerung. 

1) Feuerungstechnik, 1915, Nr.35. 



Die kleinen Olbrenner und ihre Anwendung. 121 

C. Die kleinen Olbrenner und ihre Anwendung. 
Die bedeutenden V orteile der Olfeuerung gegenuber der Kohlenfeuerung 

besonders beim Schiffsbetrieb: schnellere Versorgung mit Brennstoff, groBerer 
Aktionsradius, leichte Erhohung der Leistung, sauberer Betrieb) hoherer 
Wirkungsgrad usw., 
haben dazu gefUhrt, 
die mitKohle gefeu
erten Dampfkessel 
durch olgeheizte 
Kessel zu ersetzen. 
Parallel dazu ist die 
GroBdieselmaschine 
in den letzten J ah
ren derartig entwik-
kelt, daB die Zahl ~~~~~ 
der mit 01 betrie-
benen Schiffe bedeu-
tend gestiegen ist. 

Dementsprechend 
ergab sich die N ot
wendigkeit, auch aIle 

N ebenfeuerstellen 
im Schiffsbetrieb) 
insbesondere die 
Heiz- und Koch
apparate, mit cn
feuerung zu betrei
ben, weil es natur
lich sehr unbequem 
ist, neben dem 01 
noch Kohlen, wenn 
auch in klein en Men
gen, mitfUhren zu 
mussen. Infolge
dessen war den Spe
zialfirmen fUr Heiz:" 
und Kochapparate 
die Aufgabe gestellt, 

Abb.241 und 242. 

eine Olfeuerung zu entwickeln, mit welcher die einzelnen Feuerstellen be
trieben werden konnten. Es handelt sich darum, eine Olfeuerung zu schaffen, 
welche leicht zu regulieren und zu bedienen ist und stundlich eine 01-
menge von 2-8 kg rauchfrei verbrennt. Es ist naturlich leichter, groBe 
Olmengen gleichmaBig zu zerstauben und zu verfeuern, als derartig kleine 
Mengen, weshalb ganz besondere Brennerkonstruktionen angewandt werden 
muBten. Fur diese Kleinfeuerungen werden in der Regel Niederdruck-
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zerstauberbrenner verwandt, . und 
zwar dient dabei niedrig gespann
te Druckluft als Zerstaubungs
mittel. Die Zerstauberluft wird 
durch kleine, meist elektrisch an
getriebene Geblase erzeugt. Der 
Betriebsdruck betragt 0,1 bis 
0,4 Atm. 

Die Voflwerke A.-G. in Sar
stedt-Hannover hat Kleinfeue
rungen fUr verschiedene Verwen
dungszwecke durchkonstruiertund 
auf den Markt gebracht. - Der 
Brenner ist als Niederdruckzer
stauber ausgefiihrt und seine Kon
struktion aus Abb. 245 ersichtlich. 

Das 01 gelangt durch den an 
der rechten Seite liegenden An
schluLlstutzen A in die in der 
Mitte des Brenners liegende aus
wechselbare Diise D, die in eine 
der zu verbrennenden Olmengen 
entsprechenden feinen Bohrung 
auslauft.DieZerstauberluftkommt 
durch den linken Stutzen B und 

~~~~~ wird mittels eines ringfOrmigen 
Kanals C der Luftdiise L zuge
fUhrt, welche konzentrisch zur 01 .. 
diise D liegt. Die Druckluft tritt 

Abb.243. durch den ringformigen Schlitz E 
aus, nimmt den aus der Oldiise 

Hiellenden Olstrahl auf und zerstaubt ihn zu feinstem Olnebel. Die Regu
lierung von 01 und Luft erfolgt durch Ventile, welche in die 01- und 

Abb.244. 
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Luftleitung eingebaut werden. In die Olleitung setzt man zweckmaBig 
ein Filter, damit Verunreinigungen im 01 vor Eintritt in den Brenner 
zuriickgehalten wer-
den. SolIte trotzdem 
die Oldiise einmal 
wiihrend des Betrie-
bes verstopfen, so 
ist der Brenner mit 
einer Einrichtung 
versehen, welche ge-
stattet, die Oldiise B 
sofort wieder frei LUf/--+-·-l-_· 

zu machen. In der 
Mitte der Oldiise 
liegt eine Nadel N, 
die in dem zentrisch 
gefiihrten Schaft Ji' 
befestigt 1st. Dieser 
Schaft wird durch 
eine Spiralfeder so 
gehalten, daB die 
Nadel die Oldiise 
stetsfreiliiilt. Durch 
den Druck auf die 
hintere Hiilse H 
dringt die Nadel in 
die Diisenbohrung 
und beseitigt die 
Verstopfung. Press/u(t 

Da die Olfeue- ~ 
rung maglichst ein
fach zu bedienen 
sein solI, ist anzu

IH 

Abb.245. 

61 

strehen, daB die 
Regulierung auch Probierhafln 

nur . durch einein-
ziges Ventil ge-
schieht. Hierfiir hat 
die V oBwerke A.-G. 
eine sehr einfache 
Lasung . gefunden. 
Wie die Abb. 246 
zeigt, ist der Oltank 

Tages- Tank. 

.. 1 
O/I/omlimk }_bb.246. 

tief gelegt. Die OlfOrderung zum Brenner geschieht dadurch, daB die 
zum Betriebe des Olzerstaubers dienende Druckluft dem allseitig ge-
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schlo.Bsenen Tagestank zugefiihrt wird. Da die Luftabzweigung zum Tages
tank hinter dem Regulierventil fiir die Pre£luft liegt, geschieht die For-

0 I ' . , , 
o , I 

I , 
~ I 

L __ J 

Abb.247. 

derung des OIB abhiingig vo.m Luftdruck. 
wird also. zugleich mit der Luftforderung 

r---------~==i-----__ ~ _____ _ 

o 

o 

:-------
I 
I , , 
, 
I 

,------- --

I~: 
.~: 

Abb_ 248. 

O.l 

~ 
C' 

Durch Dro.sseln des Luftventils 
die Olmeilge vermindert. Das 

rechts vo.m Brenner liegende 
Eckventil dient zur nur ein
maligen Einregulierung der 01-
menge und bleibt dann fiir 
den Betrieb der Olfeuerung 
unverandert stehen. Es hat 
hauptsachlich den Zweck, eine 
Veranderung der Olmenge vo.r
nehmen zu konnen, falls ein
mal mit einer anderen Olso.rte 
gearbeitet wird. Da diese 
Einrichtung hauptsachlich an 
Kochvorrichtungen angewandt 
wird, ist es zweckmaBig, den 
Tagestank an den Ko.chapparat 
selbst zu legen, damit eine 
automatische Vorwarmung des 
Ols stattfindet. 

Abb. 247 zeigt ein Anord
nungsbeispiel fiir diese Olfeue
rung, und zwar stellt die Ab
bildung einen Schiffsherd mit 
zwei Feuerstellen und zwei 
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Bratofen dar. Die Lage des Oltanks und die OlfOrderung ist aus der 
Skizze deutlich ersichtlich. Abb. 248 zeigt ein weiteres AusfUhrungs
beispiel, namlich einen Schiffsbackofen fUr Kohlen- und Olfeuerung. Bei 
dieser Konstruktion ist die 01- '0 
feuerung so eingebaut, dan der 
Backofen auch durch Auswechs
lung der Feuertiir nach Losung 
der Rohranschliisse mit Kohle 
betrieben werden kann. 

Der yom Senkingwerk A.-G. 
Hildesheim konstruierte Olbren
ner ist in Abb. 249 dargestellt. 
Er besteht aus einem gemein
samen RotguBgehause, das die 
Zerstauberdiise und je ein Ol
und Luftreguliernadelventil ent-. 
halt. Die Oldiise ist nach Ab~ 
nehmen einer VerschluBkappe aus
wechselbar, inn en befindet sich 
eine Nadelventilspindel zum Ein
regulieren der hochst benotigten 
Brennstoffmenge. Die Schutz
kappe verhindert ein unbefugtes Abb.249. 

Verstellen der einregulierten Oldiise. Durch die Feinbohrung der Diise 
von 0,5-0,6 mm tritt dasOI aus und wird durch den die Diise ringfor
mig umschlieBenden Luftstrahl in den Verbrennungsraum als feiner Nebel
schleier zerstaubt. Die PreBluft wird dem Gehause der einzelnen Brenner-

/", \ 

--------------------~7--~~--~--. 

o 

Abb.250 .. 

armaturen durch die Herdstange zugefiihrt (siehe Abb. 250). Dadureh, 
daB, abgesehen von dem zentral angeordneten PreBluftventil, fUr verschie
dene Temperaturen sowohl Luft- und Olzufuhr durch ein besonderes Ventil 
auch an jeder Brennstelle einzeln geregelt werden kann, ist es moglich, 
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jede einzelne Brennstelle gesondert zu bedienen, verschiedene Tempera
turen der einzelnen Feuerstellen, falls diese erforderlich, zu erreichen, 
auch einzelne Brennstellen ganz auszuschalten. Der Verbrennungsraum 

ist so eingerichtet, da.B 
er auch mit Kohle ge
heizt werden kann; die 
Brennerarmatur kann 
durch Losen der Luft und 
en zufiihrenden Rohre 
leicht entfernt werden. 
Die Ausmauerung des 
Verbrennungsraumes er
folgt wegen der hohen 
Temperatur des verbren-

---"L..L.. __________________ .J....l;~ nenden Oles· durch be-
Abb.251. 

1 

Bondere Schamottesteine. 
Die Rauchabziige sind aus der Schnittz!lichnung Abb. 251 ersichstlich. 
Sie sind bis zur Ausmiindung aus dem Herd in Gu.Beisen gehalten, um 
den hohen Temperaturen Widerstand leisten zu konnen. 

Die Feuertiir enthalt das Diisenmundstiick aus starkwandigem GuB-
eisen, nach dem Feuerraum zu kegelfOrmig erweitert, vor dem au.Ben die 

3 Diise der Brennerarmatur 
angeordnet ist. Die Kegel
form ist gewahlt, um beim 
Eintritt des Olluftgemi
sches Wirbelbildung zu 
vermeiden, die die Ziind
geschwindigkeit des Ge

G misches herabsetzen und 
dadurch unruhiges Bren
nen, Flackern oder Ab-

7. rei.Ben der ]'lammen her
vorrufen konnen. Durch 
die Kegelform und die hei
.Ben Wan de wird die Stro· 
mungsgeschwindigkeitver-

Abb.252. 1 Zerstiiuberdiise; 2 Olanschlul3; 8 Druckluftanschluf3; mindert und die Ziindge-
4 Einstellsi>alafUr Druckluft; 5 Handgriffzum Luftventil; 6 Hand- schwindigkeit erhoht, so 
rad zum OlventU; 7 Durqhstof3nadel zur Oldiise; 8 Einstell-

skala fiir 01; 9 VentUktirper. daB bei kurzer V orwKr-
mung die Vergasung der Olteilchen und die Entziindung des OUuftgemisches 
friihzeitig eintritt. Dadurch wird das Auftreffen von unverbrannten oder nul' 
mangelhaft verbrannten Olteilchen auf die heiBen Wande des Verbrennungs
raumes vermieden. 1m Diisenmundstiick ist ein Kranz von kleinen Lochern 
angeordnet, die den Zweck haben, die zur vollkommenen und rauchlosen Ver
brennung erforderliche Sekundarluft del' Flamme zuzufiihren. Die kalte 
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Luft wird auf ihrem Gang durch das Diisenmundstiick erhitzt. Eine vor 
den Lochern angebrachte Luftregulierscheibe gestattet, den Querschnitt 
der Locher und somit die eintretende Luftmenge zu verandern. 

Ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel fUr die Olfeuerung im Schiffskiichen
betrieb ist die Konstruktion der Firma Demmerwerk, A.-G., Eisenach. 
Abb. 252 und 253 zeigen den Brenner in Ansicht und Schnitt. Der Brenner 
bildet ein einziges Armaturengehause und enthalt die Olzufluil- und Luft
regulierungen. Die Einstellung des Olzuflusses zur Diise erfolgt durch ein 
kraftig gebautes Prazisionsnadelventil mit einer zentral angeordneten Diisen
durchstoilnadel. Hiermit kann die Oldiise jederzeit wahrend des Betriebes 
durchstoilen und gereinigt wer
den. Die Luftzufuhr wird durch 
einen Konushahn mit Hebel
griff regu
liert und ei
ne in der 
Druckluft

kammer an-
geordnete 

Scheibenein
lage versetzt 
die durch-
stromende 

Druckluft in 
einewirbeln-

Abb.253. 

de Bewegung, so dail eine einwandfreie Verbrennung der 
schweren Heizole· gewahrleistet ist. Die Leistungsfahig
keit kann durch Einsetzen groilerer oder k1einerer 01-
diisen dem jeweilgen Warmebedarf angepailt werden. Das 
Heizol flieilt den Brennern unter eigenem Druck aus dem 
Kiichenvorratsbeha1ter zu; in der Olleitung sind ein Filter 
und ein selbsttatiges Absperrventi1 eingebaut, letzteres 
sch1ieBt die Olzufuhr beim Ausbleihen der Druck1uft abo 

Bei Einbau dieser Feuerung in den Schiffsherd tritt an Stelle der 
normalen Feuertiir eine guileiserne Tiir mit Rosettenscheiben und Brenner
armaturen, im Feuer10ch wird ein Schamotteboden einge1egt. Das 01 wird 
durch die Schutzstange zugefiihrt, wahrend die Luftleitung unterhalb des 
Herdrahmeneisens liegt. Die Sekundarluft wird auf Grund von Versuchen 
durch den Rosettenschieber und durch den mit schragen Lochern versehenen 
Feuerlochboden zweifach zugefUhrt. Es ist also moglich, jeden mit Kohle ge
feuerlen Herd in einfachster Weise in einen Olfeuerungsherd umzubauen. 

Infolge der auBerordentlich groBen Bequem1ichkeit in der Bedienung 
und der Sauberkeit des Betriebes hat sich die Olfeuerung speziell im Schiffs
betriebe fUr die Kiiche sehr schnell eingefUhrt, und die Apparate arbeiten 
ohne Storung. Die Feuerung ist auch hier besonders wirtschaftlich, weil 
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die Yerbrennung ohne nennenswerten Luftiiberschull arbeitet und daher 
der Heizwert des Oles hoher ausgenutzt wird als der der Kohle. - Ein· 
Olgeruch ist, da die Herdheizungen unter Unterdruck stehen, nicht zu 
bemerken. 
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beispielen. VIII, 304 Seiten. 1927. Geuunden RM 22.50 

Einfiihrung in die Lehre von del' Wiirmeiibertragung. Ein Leit
faden fUr die Praxis von Dr.-Ing. Heinricb Grober. Mit 60 Textabbildungen 
und 40 Zahlentafeln. IX, 200 Seiten. 1926. Gebunden RM 12.-

Handbuch del' Feuerungstechnik nnd des Dampfkesselbetriebes 
mit einem Anhange iiber allgemeine Wiirmetechnik. Von Dr.-Ing. Georg Her· 
berg, Stuttgart. Dritte, veruesserte Auflage. Mit 62 Textabbildungen, 
91 Zahlentafeln sowie 48 Rechnungsbeispielen. XVIII, 1332 Seiten. 1922. 

Gebunden RM 11.-

Rentiinger.Gerbel, Kraft· nnd Wiirmewirtschaft in der Indnstrie. 
1. Band von Dr.-Ing. Ernst ReutIillgeJ', Koln, unter Mitwirkung von Ober
baurat lng. M. Gcrbcl, Wien. Gleichzeitig dri tte, vollstiindig erneuerte und 
erweiterte Auflage VOIl Ul'bahn.Rentlinger, Ermittlung del' billigsten Be
triebskraft fUr Fabriken. Mit 109 Textabbildungen und 53 Zahlentafeln. V, 
264 Seiten. 1927. Gebunden RM 16.50 

~ Kleine Verbrennungskraftmaschinen fUr fliissigo Brennstoffe. Ein Lehr
und Handbuch fUr lngenieure, Konstrukteure, Studierende, Kleingewerbe
treibende, Monteure usw. Von Lng Lndwig Ptaczowsky. Mit 119 Abbildungen 
und 13 Tabellen. 234 Seiten. 1919. (Technische Praxis, Band XXIlL) 

Pappud. gebunuen RM 1.50 

~ Del' Einblase· nud Einspritzvorgang bei Dieselmaschiuen. Der 
EinfluB der Oberfliichenspannung auf die Zerstiiubung. Von Dr.-Ing. Hein· 
ricb Trlehnigg, Assistent an del' Lehrkanzel fiir Verbrennungskraftmaschinen
bau der Technischen Hochschule Graz. .Mit 61 Abbildungen. VI, 138 Seiten. 
1925. RM 11.40; gebunden RM 12.90 

Del' Gliihkopfmotor in Schiffahrt, lndustrie und Landwirtschaft. Von Ober
ingenieur Siegbert Welsch. Mit 85 Abbildungen im Text und 24 Tabellen. 
VI, 120 Seiten. 1925. RM 7.20 

Graphische Thermodynamik nnd Berechnen del' Verbrennnngs. 
maschinen nnd Tnrbinen. Von M. Seiliger, Ingenieur-Technolog. 
Mit 71 Abbildungen, 2 Tafeln und 14 Tabellen im Text. VIII, 250 Seiten. 
1~22. RM 6.40; gebunden RM 8.-
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Die Wirkungsweise del' Verbrennnngsmotoren. Von. Dipl.-Ing. 
Paul Wolfram, Berlin. Mit 35 Abbildungen im Text und 110 Aufgaben 
nebst Losungen.(Technische Fachbiicber, herausgegeben von Dipl.-Ing. 
Arnold Meyer, Miinchen,Bd. 2.) IV, 121 Seiten. 1926. RM 2.25 

Die mit ~ bezeichneten Werke sind im Verlage von Julius Springer 
in Wien erschienen. 
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